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Budtbesprechungen 

Zusammengestell t von W i I h e I mEn gel b a c h und K u r t G ii nth e r 

lANOESGESCHICHTE UNO lANOESKUNOE 

W i 1 h elm N i e m eye r: DeT Pa
gus des fruhen Mittelalters in Hes
sen. Sdlriften des Hessisdten Landes
amtes far gesdlichtliche Landeskunde. 
N. C. Elwert V erlag, Marburg/Lahn. 
1.968. 30. StUck. 259 S. brosch. Preis 
DM 30,-. 

Als 30. Stiick in der Reihe der Schriften 
des Hessischen Landesamtes erscruen 
1.968 in M a r bur g die bei H. B ii t t -

ne r und W. He i n e m eye r angefer
tigte Dissertation, deren Ersmeinen deI' 
leider allzu friih verstorbene Verfasser 
nicht mehr miterleben konnte. Seine Un
tersuchung widmete er einem aktuellen 
Thema del' hessischen Friihmittelalter
forsrnung und hoffte, dabei das H Wesen 
des Pagus" mit Hilfe anderer Fragestel
lungen und vergleichender Betrachtungs
weisen neu zu bes timmen. DaB er sich 
dabei der Hilfe zahlreicher Ergebnisse 
der Nachbarwissenscn.aften der Landes
kunde, der Siedlungsgeschichte, Mund
artforschung, Namentypologie, Volks
kunde, Geographie, Vor- und Frlihge
schichte, besonders jedoch der Bodenfor
schung und Agrarstatistik bediente, 
zeugt von dem Erns t, mit dem er daran
ging, neue Erkenntnismoglichkeiten fUr 
die Gauforschung zu gewinnen. Wie ge
wichtig die Tradition der Gauforschung 
ist, in die er sich mit seiner Arbeit ge
s telI t hat, bringt der Verfasser dadurch 
zum Ausdruck, da B er auf liber 40 Seiten 
deren Stand kritisch referiert . Oabei zeigt 
er, da B ein einheitliches Ergebnis rucht 
erzielt werden konnte, weil der Begriffs
inhalt des pagus bisher verkannt worden 
sei. Darum glaubt er, sim dem schon so 
oft behandelten Thema erneut widmen 
zu mlissen, urn das " Wesen des Pagus" 
als ein geschichtliches Gewachsenes zu 
neuem Verstandnis zu bringen. 

Das im THel der Arbeit genannte Un
tersuchungsgebiet He 5 5 e n gibt den 
behandelten Ra um nicht exakt wieder, 
denn diesen umgrenzt er weniger nam 
politischen als nach geographischen Ge
sichtspunkten. Es werden noch 5 pe y e r 
und H a m m e 1 bur g im Sliden, 
Me 11 r i c h s t a d t im O sten, Ho I z -
m i n den und Pad e r b 0 r n im Nor
den und B 0 p par d im Westen erfaBt. 
Die Anreize fUr d ie Ausweitung des Ar
beitsgehietes Uber den hessismen Rah
men hinaus lagen Hir den SUden wohl in 
der guten und friihen OuelIenlage und 
in den aus der Romerzeit nom herrei
chenden Verwaltungs- und Verfassungs
strukturen und fiir den Norden im an
dersartigen hi storismen Werdegang des 
hessism-sachsischen Grenzraumes. 

Oer Verfasser hat alle Gaubelege bis 
zum u. Jahrhundert gesammelt und kar
tiert. Im Unterschied zu bisherigen Gau
karten hat er seine Karten mit Hilfe gra
phischer Mittel zeitlim gegliedert und so 
Wachstumsprozesse sichtbar gemacht. 
Dabei hat er ein genaues Gewassernetz 
zur Verdeutlichung der morphologischen 
Struktur zur Grundlage al1er Karten ge
macht und hewuBt auf die Markierung 
erschlossener frUher Waldgebiete ver
zimtet . Der vorliegende Band bietet aller
dings lediglich d ie Auswertung des Kar
tenmaterials, d ie Karten selbs t und die 
zahlreichen Belege fUr die Gauorte sind 
nicht beigefUgt, sondern soli en spater 
erscheinen. Aus diesem Grunde fehIen 
der jeweiligen Gaubeschreibung die 
Quellenbelege in ihrem ganzen Umfang 
und die unterstUtzende visuelle Instruk
tion. 

In der Beschreibung der Gaue teilt der 
Verfasser sie in die des ehemaligen ro
mischen Reiches und die des " freien" 



Germanien. Seine sys tematisme Dar
stellung gibt fUr jeden Gau zuerst eine 
geormorphologische Obersicht, eine Auf
s telIung der Bodentypen und ihrer Qua
Htat und die daraus resultierende Sied
lungsfreudigkeit. Darauf sich · stiitzend 
sucht der Verfasser den jeweils altesten 
siedlungskern der landschaft, den sag. 
Urgau, mil Hilfe vorgeschichtlicher Funde, 
alemannischer und frankisroer Reihen
graberfriedhOfe, von Reichsgu tkomplexen 
und besonders der frUhes ten urkundli
men Erwahnung der Drte im Pagus N. 
Teilweise sind die in den Quellen sich 
zeigenden Pagi jedoch schon weit Uber 
den Urgau hinausgewachseneGroBraume, 
teilweise laBt siro jedoch nom ihre Aus
weitung von Jahrzehnt zu Jahrzehnt ur
kundlich verfolgen und sogar der den 
siedlungsausbau tragende Adel (in der 
Wettereiba, im Saalegau u. a.). Dabei 
wurde dem Verfasser deutlich, daB mit 
dieser Gauentwicklung im 8. und 9. Jahr
hundert eine Begriffsvedinderung statt
fand, indem "pagus" nicht mehr nur 
Siedlungsdiume bezeichnete, sondern 
auch Verwaltungsbezirke, deren Gren
zen, oft urkundlich erwahnt, alte Sied
lungseinheiten und Dorfgemarkungen 
zerschneidend, siro vorwiegend an Was
serIau fen orientierten. Auch Odland, bzw. 
fast unbesiedeltes Waldland wurde in 
diese Grenzziehung eingeschlossen, wie 
der Verfasser am Beispiel des Odenwal
des erweist. Allerdings fo lgen da rt m. E. 
die Grenzen der Gaue denen der alteren 
Marken, denn nur so ist es zu erklaren, 
warum der Rheingau eine soIch eigen
artige, unorganisme Ausbuchtung nach 
Osten und der Gau Weingarteiba (vom 
Verfasser nicht mehr behandelt) auen 
noch einen kleinen Anteil am Odenwald 
hat. 

Auch Grenzveranderungen der einzeI
nen Gaue untereinander kann der Ver
fasser urkundlicll erfassen (z. B. Worms
und Nahegau), und damit erkHirt er d ie 
lange Zeit herrschende Verwirrung in 
der Forschung Uber den VerIauf der 
Grenze zwischen dem Hessengau und 
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den sachsischen Gauen. Mit dieser Um
organisation verbindet der Verfasser 
auch das Entstehen neuer Gaue, deren 
administrative Namengebung im Konigs
sundergau deutlich wird, wobei die alte 
Siedlungseinheit Rheingau zerschnitten 
wurde (ahnlich der Pagus Angira urn 
Helmarshausen). Hne befriedigende lo
sung der Frage, warum sich der Lahngau 
als eine frUhe Raumeinheit Uber drei un
zusammenhangende fruchtbare Beck.en
landschaften in betraentlicher Ausdeh
nung erstreckt, vermag der Verfasse r 
nicht zu geben. Er bietet als Erklarung 
an, daB die Sue ben und langobarden auf 
ihrer Wanderung gen Westen diesen 
Raum zeitweise einheitliro besiedelt und 
ihm den Namen gegeben hatten, ist sim 
jedoch der Fragwiirdigkeit seiner Hypo
these bewuBt. 

Nach der genauen Besmreibung der 
28 Gaue im Untersuchungsgebiet zieht 
der Verfasser nochmals eine zusammen
fassende Auswertung. So analysiert er 
die zwei verschiedenen Strukturtypen der 
Gaue und die Wandlung des Begriffes 
"pagus" vom natUrlichen Siedlungsraum 
zum Organisationsraum und erkUirt mit 
diesen Erscheinungsformen, die sim sHin
dig verandern, die derzeit herrschende 
terminologische Unsicherheit in der For
schung. Danach versucht er aufzuzeigen, 
daB nus den SiedIungsdiumen der Alt
landschaft die Gaue der Friihzeit, die sog. 
Urgaue, organism gewachsen seien. Die 
AusbiIdung einer neuen Bezirksgliede
rung von diesen Urgauen aus habe clann 
ihren Anfang im ehemals romischen Teil 
der Landschaften am Mittelrhein genom
men und sich dabei wahrscheinlich auch 
der romischen Grenzziehung bedient, 
wcnn sich das auch nur an wenigen Bei
spiclen nachweisen lieK Ferner wurde 
offenbar, daB in di esen Bezirken Grafen 
als Trager einer koniglichen Amtsgewalt 
auftraten, wobei es deutlich schien, daB 
groBere Gaue mit relativ hoher Bevolke
rungsdichte in mehrere comitatus aufge
spalten waren (lahngau in 3, Hessengau 
in 5). Den Umfang dieser Comitate, so-



Buchbesprechungen 

weit sie zu mehreren in einem Gau lie
gen, bestimmt der Verfasser oft mil Hilfe 
der Archidiakonats- und Dekanatsspren
gel, was m. E. nur mH allergroBter Vor
sicht getan werden darf. 

Einen vierten Abschnitt widmet der 
Verfasser der Untersuchung des Zusam
menhanges zwischen Pagus- und Stam
mesgebiet und kann mil der Erkenntnis 
ihrer gegenseitigen Abhangigkeit den 
Forsmungsstand um einige Nuancen und 
Erganzungen bereichern. 

Im SchluBkapilel kann sich der Ver
fasser mil seinem Gesamtergebnis in 
die Nachfolge von Guttenbergs und 
Hombergs stell en und die Liicke zwischen 
Franken und Westfalen mit seinem Be
weis schlieBcn, daB im Untersuchungs
gebiet eine Grafschaftsverfassung smon 
782 bestand und wahrsmeinlim die 
vor der Mitte des 8. Jahrhunderts einge
ftihrte adminis trative Gliederung eben 
die Grafschaft des westfrankischen Rei
ches gewesen se i. Diese habe ihren 
Namen jedoch nicht vom Amtstrager 
comes :::: comita tus tibernommen, son
dert vom Siedlungsraum her den Namen 
pagus beibehalten. Der dargestellte Be
deutungs- und FunktionswandeI des Be
geiffes "pagus" ist das eigentliche Ergeb
nis der Untersuchung. 

Die gewissenha fte und f1eiBige Arbeit, 
deren wahren Wert der Landeskundler 
ers t nach dem Erscheinen der Karten und 
der einzelnen Gaubelege wird erfassen 
konnen, schlieBen ein Quellen- und Lite
raturverzeichnis und eine chronologische 
AufsteIIung alles wichtigen Schrifttums 
zur Gauforschung. Barbara Demandt 

Die oberhessisc:hen KlOs ter und Ur
kunden 2. Band. Bearbeitet von A 1-
b r e c h tEe k h a r d t . (VHKH 
IX, 4). Elwert, Marburgl L. i. Komm. 
1967. XXXIII, 645 Seiten m. Abb. 
brosc:h. DM 60,-, Ln. .oM 68,-. 

32 5 

In den Veroffentlichungen der Histori
schen Kommission fti r Hessen und Wal
deck haben die Archive der oberhessi
schen Kloster lange hintan s tehen mtis
sen. Zu Beginn dieses Jahrhunderts 
wurde die Bearbeitung der KlOster an 
der Werra 1 in Angriff genommen und 

beschleunigt durch die l.ooo-Jahr
feier der Stadt Kasscl - die der Kasse
ler KlOster mit WeiBenstein 2. Die dar
auf nach dem l.. Weltkrieg in Angriff 
genommene Veroffen tlichung der ober
hessischen Klosterarchive blieb in den 
30er Jahren s tecken und konnte erst 
nach dcm 2 . Weltkrieg wieder aufge
nommen werden. War bei der ers ten 
Planung beztiglich der oberhessischen 
Klos ter daran gedacht worden, ihre Ar
chive insgesamt in einem Band zu 
edieren, so hatte man durch die be
reits von H . Reimer und O. Korn ge
lcisteten Vorarbeiten den weiten Um
fang eines soIchen Unternehmens er
kannt und die Bestande der oberhessi
schen KlOster in zwei Gruppen aufge
teilt und das K I 0 s t e r H a i n a ge
sondert behandelt. DemgemaB erschien 
im Jahre 1.961. der 1 . Band der ober
hessischen Kloster (VHKH IX, 3), bear
beitet von Friedrich 5 c h u n d er, die 
Bestande der KlOster Ca 1 d ern, G e -
orgenberg bei Frankenberg , 
Ha c h b 0 r n und des Johanniterhau
ses W i e s e n f e 1 d umfassend. Eine 
Besprechung in dieser Zeit schrift fand 
nicht statt ; ersatzweise wird auf die
jenige im 1.3. Band des Hessischen 
Jahrbudls filr Landesgesdlichte l. 963, 
330-332 verwiesen. 1.962 folgte als 
5. Band der Klosterarchive (VHKH IX, 
5) Kloster Haina, bearbeitet von E. G . 
Franz. l.967 kam als 2 . Band der ober
hessischen KlOster (VHKH IX, 4) in der 
Bearbeitung von Albrecht Eck h a r d t 
das Material der Marburger KlOster 
(Dominikaner, Franziskaner, Franzis-

1 A. J:i u Y s ken s: Die Kl0slor der Landschafl an der Werra, Regeslen und Urkunden (VHKH IX, 1) 
1916. 

2 J. Se h u I I z e : KI Osler, Sti fter und HospiUl,[er der Sladl Kasael und Klosler We i6enstein 
(VHKH IX, 2) 1913. 
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kanerinnen def dritten Reget uod Ku
gelherren) sowie des Stiftes W e t t e r 
heraus. Det Band bietet endlidt das fUr 
die Profan-, Kirmen-, Wirtschafts- uod 
Familiengeschichte Marburgs 50 wert
volle uod lang entbehrte Material. Eine 
grUndliche Einleitung hehandelt auf 
rund 20 Seiten die Archiv- uod Ober
lieferungsgeschichte der einzelnen Fonds, 
dutch wehhe die geschichtlich begrUnde
te Zerstreuung des QuellenmateriaIs 
uod dessen hisher schwere Erreichhar
keit deutlich wircl . Besonders die Aus
fiihrungen iiber den Urkundenbestand 
des Kugelherrenhauses s tellen gerade
zu eine Geschhhte der wirtsmaftlichen 
Grundlagen def UniversiHit Marburg 
uod ihres durch politische uod inner
protes tantische Differenzen hervorge ru
fenen wechselvollen Schicksals dar. Die 
darin begriindeten Zerstreuungen und 
Verluste haben bis iiber den 2. W elt
krieg hinaus ihre Fortsetzung erfahren. 
Die Ausfiihrungen iiber das Schicksal 
des Stiftsarmivs W etter und dessen 
Verluste auf ein Drittel des ehemali
gen Bestandes konnen von dem begreif
licherweise an mittelalterlichem Quellen
material besonders interessierten Histo
riker nur mit W ehmut gelesen werden. 
Die in den Ietzten Jahren erschienenen, 
das Stift Wetter betreffenden oder be
rUhrenden VerOffentlichungen 3 lassen 
diese Liicken schmerzlich erkennen. 

Das QuellenmateriaI wird grundsatz
lich in Regestenform geboten, doch • 
schlieBt sich ein rund 1.00 Seiten um-
fassender Teil an, der vier Urkunden 
und das Redmungsbuch des Stiftes 
W et t e r aus der Mine des 1.5. Jahr
hunderts, die Rechnung der Vogtei W et
ter aus dem Jahre 1.528, die Besitzungen 
des Stiftes Wetter in S t r a B h e i m 
bei F r i e d b erg, ebenfalIs aus 1.528, 
und ein Einkiinfteverzeichnis des Pr e -
di ge rkl os ter s Marburg von 
1.526-33 in extenso bietet . 
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Eine Fiille bisher ungedruckten Mate
rials bietet sich dem Leser. Sie reicht 
z. B. fiir Marburg von Aussagen zur 
Baugeschichte der Stadt und ihren Ver
haltnissen, iiber die Burgsitze, Kirmen, 
Smulen (auch Judensmule) , Hospitaler, 
VerwaItung und Rechtspflege bis zu 
Amtspersonen und BUrger, urn nur die
sen Komplex herauszunehmen. Die zum 
Teil dichte Folge von Belegen laBt das 
Hineinwam sen aum der kleinen, kir
chen- und landesgesmimtlich unbedeu
tenderen geistIimen Institute in feste 
Rechtsformen erkennen. Aum der Be
reich der m ristlimen LiebesHitigkeit, der 
in Hospitalem und Siechenhausem 
auBerlich sichtbar war, laBt in diesen 
Urkunden sein inneres Gefiige und 
seine wirtsmaftlichen Grundlagen deut
Hch werden. 

Die Regesten und Texte sind durch 
ein 1.50 Seiten umfassendes Personen
und Ortsverzeichnis sowie ein Glossar 
von 20 Sei ten erschlossen. Soweit wir 
durch OberprUfung feststell en konnten, 
ist das Register vollstandig, d ie Quer
verweise sind ersmopfend und d ie 
Feststellung der einzelnen Orte und 
WUstungen ist zutreffend. Vier Siegel
tafeln schlieBen das Werk ab, fiir das 
der Bearbeiter voIIes Lob verdient. 

Waldemar Kiither 

Win! r i e d N a a c k : Landgra! 
Gearg 1. van Hessen und die Ober
grafsd1aft Katzenelnbagen (:1.567 bis 
:1.596) . Darmstadt, im Selbstverlag des 
Historisdutl Vereins fUr Hessen, 
:1.966. 242 S. Brosd1. DM 28,- ; Lw. 
D M 32,- . 

Die Teilung der Landgrafschaft Hessen 
nach dem Tode Philipps des GroBmii
tigen gehort nimt nur zu den schwerst
wiegenden, sondern auch am schwierig
sten zu heurteilenden Ereignisse in der 
hessischen Gesmichte. Das gilt nicht nur 

3 K. Wen eke b a ch : Zur Gesdlidlte der Slad!, des Stilts und der Kirdle zu Welter 1966; 
H.-P. L ac h m an n : Untersudlungen zur Verfassungsgesdl idlle des Burgwaldea im Mittelalter 
(= Schriften des Hessisdlen Landesamls fUr geschidltlidle Landeskunde 31. SIUck) 1967. 
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fUr diesen einen Moment, in dem die 
vier BrUder aus seiner ersten Ehe im 
April 1567 zusammentraten, urn das 
ietzte Testament ihres Vaters zur Aus
flihrung zu bringen und das in langer 
mlihevolIer Arbeit aufgebaute Staatswe
sen in vier verschiedenartige Teile unler 
der testamentari sm vorgesehenen Wah
rung einer gewissen ideellen Einheit zu 
zerlegen. Es gilt ebensosehr flir die 
beinahe dreiSigjahrige Vorgesmimte und 
flir die mindestens ebensolange Zeit der 
ersten unmittelbaren Auswirkungen die
ser stets umstrittenen und nur smritt
weise aufgekla rten Handlung. Oberdies 
besmrankt sich dieser ganze iiberaus 
verwickelte und trotz einer reichhaltigen 
Oberlieferung nimt leicht zu durrn
smauende Vorgang keineswegs auf die 
hessischen Belange, sondern er reient 
tief in den Zusammenhang der gesam
ten deutsmen Geschimte in der Spatzeit 
der Reformation und in den folgenden 
Genera tionen, letzten Endes bis zum 
Ende des groSen Krieges. Er ist eng ver
bunden rnit der Schwachung des Schmal
kaldismen Bundes und dern voriiber
gehenden neuen Aufstieg der Kaiser
mamt, mit der endgiiltigen Aufspaltung 
des wettinischen Sachsens und seiner 
spateren Aussmaltung aus dern Kreis 
der fUhrenden deutschen Machte, mit 
dem ersten energischen Vordringen des 
franzosisrnen Konigtums iiber die Reichs
grenze, mit dem spateren AnschluS des 
siidlichen hessischen Landesteils an das 
Haus Habsburg und damit an eine 
siiddeutsche Macht wie mit der entge
gengesetzten Orientierung Hessen-Kas
sel:> nam Norden, zum Blindnis mit 
Schweden und spater mit Brandenburg
PreuBen. Simer hangt dies nicht alles 
so unrnittelbar kausal zusarnmen, wie 
es in wenigen Worten gesagt werden 
kann, aber das eine ist aum nicht val
lig ohne das andere zu denken. So ist 
es verstandlich, daS sich die Forschungen 
seit langem und neuerdings wieder in 
steigcndem MaSe urn die weitere Auf
hellung dieser vielfach ineinander ver
schlungenen Fragen bemiiht. 

Unter diesen Gesichtspunkten darf 
die vorliegende Monographie als ein 
wertvoller, solide gearbeiteter und in
teressant geschriebener Beitrag ange
zeigt werden, der die Dinge ebenso sehr 
von haherer Warte betrachtet wie aus 
der detaiHerten Durchforschung der Quel
len zu erfassen bestrebt ist. Bereits die 
Gliederung laSt dies erkennen. Der 
e r 5 t e Ha u p t t e i 1 befaSt sim mil 
der " Struktur des hes s ischen 
Gesamtstaates ", wie er nach der 
Ansimt des Verfassers aus der Abfolge 
der verschiedenen Testamente Philipps 
d. Gr. und ihren Abanderungen, den 
Vertdigen der Sohne und ihren ge
meinschaftlirnen Verwaltungseinrichtun
gen zu erkennen ist. Die B i 0 g rap hie 
La n d g r a f G e 0 r g 5 als des ersten 
Regenten im Darmstadter Gebiet bildet 
den zweiten Hauptteil . Der 
umfangreichste dritte behandelt die Ent
widdung der 0 b erg r a f 5 C h aft 
Kat zen e 1 n bog en, die sich nam 
der Teilung von :1567 zum seIbstandi
gen Territorium unter der Regierung der 
Linie Hessen-Darmstadt herausbildete; 
Verwaltung und Gesetzgebung, Kirmen
und Srnulpolitik, auswartige Politik, 
Wirtschaft und SozialpoIitik werden an
hand der bisher oft nur wenig ausge
werteten Archivilberlieferung eingehend 
und mU zahlreichen wertvollen Einzel
ergebnissen untersucht. So entsteht ein 
ansmaulimes, vielseitig ausgefiihrtes 
Bild von den AnHingen eines zunamst 
nom sehr bescheidenen, aber solide be
grUndeten Territorialstaats auf der 
Grundlage einer etwas abseils gelege
nen spatmittelaiterlimen Herrschaft und 
mit den Mitteln, die bei der Aufteilung 
eines ansehnlichen mittelgroBen Reirns
filrstentums abgezweigt werden konnten. 
Der junge Landgraf konnte unter der 
Forderung seines aitesten Bruders zahl
reime Anregungen und manche wimtige 
Hilfe aus der Kasseler Regierungspra
xis iibernehmen, tiichtige und gut vorge
bildete Beamte aus dem althessischen 
Bereich zum Ausbau seiner Verwal
tungsorgane gewinnen und bei aller 
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smon dunn seine bescneidenen Finan
zen geforderten Beschrankung einen 
personJichen Regierungsstil entwickeln, 
def sich ebensosehr beim Aufbau eines 
eigenstandlgen, fUr d ie Zukunft sehr 
bedeutsamen Kirchen- und Schulwesens 
wie in seinen Bemiihungen urn die 
wirtsmaftliche Forderung seines nicht 
alIzu reimen, weithin im Smatten 
Frankfurls s tehenden Uindchens be
merkbar machte. Die wirtsmaftliche 
Bilanz seiner Bemiihungen urn die He
bung def Land- und Forstwirtschaft, urn 
Gewerbe und Handel zeigt einen steti
gen Anstieg aU5 dUrftigen AnHingen 
und ein beachtliches Endergebnis, das 
ihn in die Reihe def verantwortungs
bewuBten Herrscher weist, deren Cha
rakter und Leistung van den Ansmau
ungen def Spatreformation gepragt sind 
und die fiir die Entstehung des moder
nen 5taates mehr getan haben, als ge
meinhin bekannt ist. 

Angesichts des groBeren Zusammen
hangs, in den der Verfasser die Unter
suchung des territorialen Details hinein
stellt, kann sich die Wlirdigung der 
geleisteten Arbeit wohl nhilt gut auf 
d iese Details beschranken, sondern soUte 
seiner Anregung folgen und sich auf das 
Ganze erstredc.en, selbst auf die Gefahr 
hin, daB dabei einige andere Nuancen 
in der Beurteilung entstehen kcnnen. 
Ich darf mich auf zwei Fragen besmran
ken, die mir in einem engeren Zusam
menhang zu stehen scheinen: auf die 
Beurteilung von Georgs Perscnlidlkeit, 
die nIcht nur wegen des Themas voran
gesteIlt werden soli, und auf die Frage 
nach einem hessismen Gesamtstaat. 

Zum PerscnHchkeitsbild des Landgra
fen, das im Zuge seiner Lebensschil
derung entworfen wird (5. 64 H.), er
schlieSt der Verfasser aus den vorlie
genden Quellen einen ausgespromen 
extravertierten Charaktertyp, der sich 
wahrend der spateren Lebensjahre in 
eine zunehmende Introversion umge
wandeIt habe (vgl, bes. 5. 71: u. 97). 
Oer frchHche, hlibsche, auch recht zapp-
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Hge und alIgemein beliebte Knabe (5. 66, 
68 u. c.) behielt diese und ahnliche 
Zlige bis ins vorgerlitkte Mannesalter 
hinein, und sie Iassen sich aum im Ver
hatten nam dem Tode der ilberaus ge
liebten ersten Gattin und bei der zwei
ten Brautwahl in gereifter Form wieder
erkenncn (5. 93 f.) . Eine gewisse Nei
gung zu AuBerlichkeiten (5.68,85 u. c.), 
ein Hang zur Unrast, der sim nament
lich in jilngeren Jahren als unruhige 
Reiselust, als Ausbredten aus dem ge
wohnten Gleise zu auSern scheint (5. 
75 H.), mcgen als nicht unbedingt ne
gative, aber dom Ieicht ins Extreme 
ziehende Randerscheinungen zu betram
ten sein. Leichte AnHilligkeit filr Krank
heiten und erhchte, spater ansteigende 
Nervosi tat weisen auf eine ektomorphe 
Konstitution (5. 71:, 99) und begiinsti
gen mit den vorgenannten Charakter
zUgen eine in den Ietzten Lebensjahren 
rasmer zunehmende labilitat (5. 95). 
Mit 39 Jahren erlitt er seinen ersten 
5chlaganfall, nom vor dem friihen Tode 
seiner ersten Gattin (5. 92, 99), und 
mit 48 Jahren erlag er einem smon 
langeren Nierenleiden. 

Auf der anderen 5eite ist ein starker 
rationaler Zug unverkennbar, mit einem 
gewissen Interesse zur Wissenschaft und 
ahnlimen Beschaftigungen (5. 88), vor 
alIem aber zum ckonomismen Denken, 
zur sparsamen, haushalteri schen Wirt
schaftfiihrung, die bei seinen Zeitgenos
sen bereits als Geiz betrachtet wurde 
(5. 88 f., 91:, 96 u. 0.). Zu vennerken 
ware auch ein starker Ordnungssinn, 
der sich in weiten Teilen seiner eige
nen LebensfUhrung, im TagesIaufe, in 
der Erziehung seiner Kinder auBerte 
und anscheinend eine gewisse, vieUeimt 
erst spater zu beobachtende Gefilhls
kaite einsmloB (5. 86, 91:, 97). 

Es will dem leser smeinen, daB das 
Neben- und Nameinander alIer dieser 
Eigensdtaften und CharakterauBerungen 
nicht so lekht zu vereinbaren ist und 
auch flir den vorliegenden tiefenpsy
chologischen Typisierungsversudt mehr 
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Material bietet, aIs er verkraften kann. 
Nicht umsons t mahnt sim der Verfas
ser wiederholt selbst zur Vorrsicht ge
genUber der Menge der di spara ten und 
zum Teil aum nimt ganz zuverlassigen 
Quellenaussagen. Manmes erinnert an 
den Vater, der ihn offenbar zartlich 
gelieb t ha t, von dem Sohne wieder ge
liebt wurde und ihn dorn verhaltnis
mliBig stramm erziehen tieS und etwas 
kurz hie!t (5. 66, 68) i aurn die Er
ziehung auf der sicheren Festung Zie
genhain (5. 66 E.) dUrfle in d iesen et
was spartanisrnen Lebensstil passen. Im 
Ubrigen hat er offenbar geraume Zeit 
unter der Mit fUrsorge und aum der 
FuchteI der beiden altesten BrUder ge
standen, namentlich des ihm geistig 
sirner Uberlegenen WilheIm (5. 78, 84 
u . 0.) . An spaterer SteIIe bringt der 
Verfasser ein eklatantes Beispiel in der 
SteJIung beider BrUder zur Frage und 
Behandlung der Zauberei und des He
xentums : die souverane Oberlegenheit 
des Kasseler Bruders tritt gegeniiber 
dem engen, zeitgebundenen Horizont 
Georgs und seiner Hexenverfolgungs
praxis deutlimer als je hervor (5 . 1.54 f.) . 
Und da momte man allerdings meinen, 
daB Wilhelms "noetisrner Habi tus" nicht 
nur dem jilngeren weit an Starke und 
Intensitat iiberlegen wa r, sondem daB 
er darin aum der eigen tliche Erbe des 
groSen Vaters gewesen ist : Phitippus 
Magnanimus hat sich in ahnlichen Fal
len vielleicht weniger rational, aber 
charakterlich ganz ahnlich geauSert und 
verhalten! Georg war anscheinend doch 
etwas enger angelegt, und di e Erzie
hU.lg mag dabei noch manmes vers tark t 
haben, aber er ware vielleicht auch 
ohne sie kaum in der lage gewesen, 
sirn freier zu ent fa lten . Sein s teigender 
Hang zur Sparsamkeit, seine Neigung 
zu einer irenischen Politik und zur Ver
meidung politi scher Abenteuer (5. 87 E.) 
sind wohl dom nicht nur eine Alters
erscheinung und bestimmt auch nicht in 
der Kleinheit des geerb ten Territoriums 
begrUndet, denn der dritte Bruder Phi
lipp von RheinfeIs war erhebIich an-
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ders. Das rasche frUhzeitige Anpassen 
und Einordnen in d ie Enge und die Bin
dungen einer kleinstaatHchen Verwal
tung, das hausvaterlime Wesen, der 
MangeI an Toleranz werden sim nicht 
allein als Reifeerscheinungen und spa
tere Kompensationsversume erklaren 
lassen (5. etwa S. 72). Er blieb eben 
dom der kleinere Bruder, und darin 
sind auch seine unbestreitba ren VorzUge 
und person lichen l eistungen einge
schlossen. 

Nun zur Frage nam der Exis tenz 
eines hessism en Gesamtstaats. Der 
Verfasser hat sicherlich Wert auf ihre 
Beantwortung geleg t ; weite Partien sei
net Datstellung sind ihr gewidmet, und 
s ie bildet aum den auBeren Rahmen 
fUr d ie Gliedetung des Ganzen. Wie 
steht es mit seinem Ergebnis, daB Hes
sen auch nam 1.567 noch " tat sachHch 
al s GesamtstaatH auftrat und tro tz eini
get Lo&.erungen et st nam dem Tode 
der vier Briider, endgUltig um '1620 in 
eine "Bipolatitat" iibetging (5. 58, 239, 

.. )' 242 U. o .. 

Auszugehen ist s imer, wie es auch 
der Verfasser beginnt, von den Absim
ten und Versumen des Vatet5, der das 
Ubetkommene T erritor ium zwar nicht 
erhebIim vergroSett, aber durch seine 
Reims- und Landespoli tik zu einer der 
angesehensten deutsrnen Miichte ge
macht und seine inners taatliche Ent
wick lung energisrn vo rangetrieben hatte. 
Die Landes teilung von '1 567/68 beruht 
auf seinen testamentarischen VerfUgun
gen, die sich in elf mehr oder weniger 
voneinander abweidtenden Fassungen 
gefolgt sind und vom urspriinglich maB
gebenden Einheitsgedanken mil det 
NachfoIge des Xltesten im allgemeinen 
l andesinteresse und zum WohI der Be
vo!kerung bis zur ausgesprochenen terri
torialen, im einzelnen mehrfadt abge
wandelten Aufteilung, entwi&.elt haben. 
Die entscheidende A.nderung ist durdt 
Philipps zweite Ehe veranlaSt, die ihn 
bis a ns l ebensende mil geringem Er
folge gezwungen hat, die Interessen det 

• 
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Kinder aU5 beiden Ehen zu beriicksich
tigen ; auch wenn man davon ausgeht, 
daB er sirn urn eine bestmogliche Lo
sung bemiiht hat, wird sich kaum leug
nen lassen, daB am Ende keiner zu
frieden war, und es ist mindestens frag
Hmi ob er iiberhaupt der richtige Mann 
fUr diese undankbare Aufgabe war. Der 
Verfasser ist, wenn ich recht sehe, im 
ganzen mehr zugunsten des Landgrafen 
geneigt, def seine Entscheidungen nam 
def Stimme des Gewissens gerichtet und 
damit gegeniiber den ichbezogenen An
forderungen seiner sHindig wachsenden 
Farnilie doch Ietzten Endes das Gemein
wohl und die Erhaltung def Staatsein
heit im Auge behalten habe (5. 22, 24, 

26 H.). Nun ist zwar die Beurteilung 
von Philipps Doppelehe auf der einen 
Seite durch den medizinischen Namweis 
seiner konstitutionellen Anomalie etwas 
zu seinen Gunsten verschoben worden 1. 

Auf der anderen steht aber nach den 
neuesten, erst nach Noacks Buch ver
offentlimten UntersudlUngen fest, daS 
Philipps Verhalten bei allem personli
men VersHindnis doch weniger vorteil
haft beurteilt werden kann 2. Es ist nicht 
so sehr die Gewissensautonomie des 
Landgrafen wie die Gewissensangst, 
die ihn dabei bestimmt hat und die im 
librigen immer wieder durch seine Ver
suche zu allerlei Ausfllichten und Aus
hilfen beiseitegeddingt wurde und da
mit seiner - meinetwegen extravertier
ten - Anlage zum rosenroten Optimis
mus wieder den Vortritt lieS; VorzUge 
und Schwachen eines Mensmen liegen 
ja nkilt selten recht eng beieinander. 
Vom Personlimen her ist die Ansimt 
des Verfassers wohl kaum zu halten, 
daB der Landgraf aus seinem Gerech
tigkeitssinn heraus einen Ausgleich flir 
alle Betroffenen gesucht und dabei dom 
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eine institutionelle Verankerung der 
Staatseinheit verfolgt habe, die seine 
S5hne aus der ersten Ehe nur nom wei
terzuflihren brauchten. Das Sdtwanken 
der Testamente und die erganzende 
Akteniiberlieferung laBt davon nicht 
mehr allzuviel erkennen - auBer dem 
guten Willen und den freundlichen Bit
ten an die schon reichlich verargerten 
und allmahlich zu selbstandigem Han
deln gedrangten Nachfolger. 

Nun ware es allerdings durchaus 
denkbar, daB es dem Landgrafen trotz 
seines personlichen Schwankens in der 
schuldhaften Verstrkkung seiner weni
ger verurteilens- als bedauernswerten 
Lage tatsachlich gelungen ware, dom 
et was objektiv Bleibendes zustandezu
bringen: eben die "gesamtstaatliche Lo
sung" und die "Chance zur Einheitlich
keit", die von seinen Sohnen erster Ehe 
"zunachst durchaus wahrgenommen 
worden" sei (S. 28). Von der verfas
sungsgeschichtlichen Situation her ist 
dem Verfasser sicher darin beizustim
men, daB der ,,5 taat" dieses Zeitalters 
zwiespaltig ist, ebenso eng noch an die 
dynastisch-feudale Vergangenheit ge
bunden wie an das erst im Entstehen 
begriffene institutionelle Moment der 
rationalen Organisation. Es ist ebenso 
klar, daS Hessen den anderen Landern 
nicht voran war und daB aum der 
Landgraf als ein Kind seiner Zeit be
trachtet werden muS. Im Falle Hessens 
liegt die Rechtsgrundlage flir den Zu
stand nach Philipps Tode und die wei
tere Entwicklung nach dem Erbantritt 
der vier 50hne auf der einen Seite in 
dem letzten Haupttestament von '1562 
und auf der anderen in den Vertragen, 
die von den Briidern auf der Testa
mentsgrundlage seit '1567 abgeschlossen 
wurden (sag. Brlidervergleich '1567 und 

1 Vgl . H. S t u t t e: Ein historische r Fall von Triorchie (= Zeitschrift fOr Altersforschung 6, 1952). 
2 K. E. De m and t ; Die hessisdle Erbfolge in den Testamenten landgraf Philipps des GroB

miitigen und der Kampf seiner Nebenfrau um ihr Recht ( = Hessisches Jahrbuch far l andesgeschidlte 
17, 1967, S. 138 ff.). Entspredlend ist Margarethe von der Saale be; Noack S. 19 H. wohl zu un
gUnstig beurteilt worden. 
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Erbeinigung 1568). Den Inhalt dieser 32), sieht verdamtig aus und laBt eher 
Remtsquellen betracntet der Verfasse r eine Tendenz zur Besmrankung auf 
sowohl unter dem "dynastiscnen As- wirklirne Routineangelegenheiten ver
pekt" (5. 30 ff .) wie in der AuHassung muten. DaB dabei Wilhelm als der al
Hessens als "institutionalisierter Ge- teste "die Poli tik bestimmte" und sim 
samtstaat auf remtli cher Grundlage" (5. spater oft nur nom mit dem zweitaI-
H ff.). testen Ludwig abspram, wobei der 

Vom dynastismen Gesichtspunkt aus jiingste Georg seine Abscnrift zuweilen 
erblid<t der Verfas ser bereits eine ge- erst verspatet zur Kenntnisnahme er
samtstaatli che Tendenz im Beibehalten hielt, mag "das ganze System stabil" 
der Gesamtbelehnung, die alle Reichs- gehalten haben - es fragt sim nur, wie
und Fiirstenlehen umfasscn soUte. Er weit es zum Gesamtstaat fiihrte und 
gibt freilich selbst zu, daB daraus noch nicht zu einer s till schweigenden 50nder
keine ,,5taatseinheit im modernen 5in- aktivitat der Einzelnen. W enn der Ver
ne" zu folgern sei (5. 31), und in der fasser das System als ausgezeimnet an
Tat sind die Gesamthandbelehnungen sieht und im namsten Absatz die 
bereits eine verbreitete mittelalterlime scnriftlime Zirkulation dom als nicht 
Angelegenheit und in den meisten Fiir- ausreichend betramtet (5 . :33) , srneint 
stenhausern bis zum Ende des alten darin doch eine gewisse namtraglime 
Reirnes beibehalten worden ; d ie Auf- Einschrankung zu Ii egen, denn die fa
losung dieser Rerntsgemeinsmafien ware miliaren oder sonstigen Anlasse zu 
aum fur aJIe Beteiligten nimt ohne Ri- miindlicher Aussprame liegen eigent
siko gegenuber fremden Anspruchen ge- lich weniger auf der vorausgesetzten In
wesen und konnte bei ErbfaJIen nur stitu tionalisierungslinie als im unver
zum Vortei l fur die Uberlebenden sein, bindlichen Bereim des briiderlimen 
ohne deshalb zu einem Gesamtstaat Wohlwollens. 50weit es das aIlgemeine 
tendieren zu mussen _ ganz abgesehen Interesse anging, ist dieses oHenbar 
davon, daB das Lehnsverhaltnis seine am namdrucklichsten von Wilhelm geI
pragende Kraft immer mehr einbiiBte. tend gemamt worden, wahrend sich 
Xhnliches gilt fur die nur kurz behan- Georgs Initiative zu gemeinsamen 
delte Tomter- und Witwenabfindung Handlungen ansmeinend mehr auf Fra
(5 . 34); schlieBlich konnte es jedem remt gen richtete, die fur ihn von spezieller 
sein, daB seine Hinterbliebenen nimt Wimtigkeit waren (vg!. z. B. die Ver
von den Brudern und Vettern beiseite- handlungen mit Kurpfalz 5. 33 Anm. 58). 
gedrangt wurden. Problematischer er- Gewichtiger muB daher der zweite 
scheint das vom Verfasser entworfene Aspekt sein, nam dem Landgraf Philipp 
Bild einer " kollegialen Gesamtregie- "Gesamtinstitutionen" smuf, "welche 
rung", deren besondere Form in Zirku- eben die Dauer der Einheit wahren 
lationsbriefen, Fiirs tentreffen, Ratetagen soIIten" (5. 35) . Aus den vorliegenden 
und Brudervertragen zu sehen seien (5. Quelten, dem Testament von 1562 und 
31 H.). 5icher ist darin ein e gemein- den Brudervertdigen stell t der Verfasser 
schaftsbildende Tendenz vorhanden, zu- eine Reihe solcher Institutionen in den 
mal die groBzugige Verzidtterklarung versmiedenen Gebieten der Gerimtsbar
Wilhelms nam der Testamentseroff- keit und VerwaItung zusammen, die ihm 
nung eine entspannte Atmosphare und dafur besonders beweiskraftig ersmei
die Bereitschaft zu vertrauensvoller Zu- nen. Einen ersten Ansatz findet er im 
sammenarbeit gefordert haben durfte. Aufbau eines gesamthessischen Justiz
Fur ein Regierungssystem ersrneinen die wesens, den er alIerdings selbst wieder 
MaBnahmen aIlerdings etwas diirftig. einsmrankt, weil "diese r einheitliche 
Gerade daB der 5chriftwemsel meistens Aufbau mehr vertraglim aIs hi storism 
"reibungslos, routi nemaBig" verlief (5.~ wirklim bestanden habe" (5. 36) . In der 
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Ta t blei ht der schon vor Phili pp einge
ftihrte und von seinen Sohnen erwei
terte Instanzenzug liber das Marburger 
Hofgericht zu dem neueingerichteten 
Kasseler Oberappellationsgeridtt in sei
ner Wirksamkeit sogleich vom Belieben 
der jeweiligen Landesherren abhangig; 
der Verfasser legt seIbst dar, wie die 
neue Revisionsinstanz in KasseI von Ge
orgs Kanzlei in Darmstadt beiseitege
schoben wird, und es bleibt nur hinzu
zufiigen, daB ungeHihr das gleidte fUr 
Ludwig und seine Marburger Kanzlei 
festzustelien is t. Das Streben nam einer 
gemeinsam organisierten Strafverfol
gung is t wohl auch ohoe ausgepragte 
Gesamtstaatsneigung versHindlidt und 
ebenso der Wunsch nam einem gemein
giiltigen Privatrecht, wobei Darmstadt 
sdlOn wenige Jahre nach der Teilung mit 
der Ausarbeitung eines eigenen Land
rechts (aus dem frUheren Katzeneln
bogener Recht) aussmerte. 

Bedeu tsamer erscheint der zweite vom 
Verfasser vorgetragene Komplex, die 
Frage eines einheitlichen Finanzwesens, 
in dem na m seiner Ansient gerade "die 
fortschrittlichsten Teile" einheitlich blie
ben (5. 39 H., 60). Bei den Reichs
steuern (TUrkensteuer und Krei shilfen) 
war die Einheitlichkeit aIIerdings in ahn
licher Weise von oben und von frUher 
her gegeben wie bei den Gesamtbeleh
nungen; ihre Aufspaltung ware mUh
sam geworden und auch noch nien t 
empfehlenswert, weil die TUrkensteuer 
unter anderem eine nicht unbetramtliche 
Hilfe gegen die Unabhangigkeitsbestre
bungen der halbmediaten Ritterscnaft 
bot. Ahnlich das nicht Ieicht umzustel
lende und Uberdies mit anderen Terri
torien verfilzte ZolIsystem ; es konnte 
eine s taatliche Einheit fordern helfen, 
aber kaum als Indiz fUr eine bereits 
bestehende dienen, wenn nicht erheblicn 
mehr dazu kam. Auch hier ist nicht zu 
Ubersehen, daB die Rheinzolle aus der 
Katzenelnbogener Erbsmaft bei der Tei
lung fUr Philipp von Rheinfels abge
zweigt wurden; ihre gemeinsame Ver
wal tung nach seinem T ode bzw. dem 
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seiner Witwe dUrfte mehr ein Ent
gegenkommen Wilhelms als der Aus
druck einer gemeinschaftlichen 5 taats
gesinnung se in. Die modernste J:;inanz
queUe aber, die Tranksteuer, wurde 
schan zwei Jahre naen der Landestei
lung von jedem der vier FUrsten selber 
einkassiert, und wenig trostlicn ist es, 
daB dies "ausschlieBlich im Rahmen der 
Gesamtregierung und so, wie die Ge
samtvertdige es forderten" geschehen 
sei (5. 41.): hi er ware wahrscheinlich 
ein wirksamer H ebel fUr das Zustande
kommen eines hessismen Gesamtstaats 
gewesen. Und schlieBlich der sogenannte 
"gemeine Verlag", den der Verfasser 
nicht Ubel aIs eine Art von Bundes
kasse wr Kostendeckung von gemein
samen Angelegenheiten beschreibt : war 
er "ein Uberzeugendes Beispiel der Ein
heW' (5. 44) 7 Was darUber berichtet 
wird, sind im wesentlichen Mahnungen 
von der einen und QuengeIeien von der 
anderen Seite. Es seneint mit ihm nicht 
viei besser geworden zu sein wie mit 
der gesamthessischen Miinze. In beiden 
Fallen schildert der Verfasser die schone 
Einigkeit unter den BrUdern und fiigt 
beide Male in Klammern hinzu, daB 
Philipp von Rheinfels nicht mitmachte 
(bei der Bundeskasse lieB er den gro
Ben Bruder fUr sich zahlen). Neben dem 
Justiz- und Finanzwesen spieien einzel
ne gemeinsame Verwaltungseinrichtun
gen wie die hohen HospiUiler oder das 
Ziegenhainer 5amtarchiv eine sekundare 
und vom Verfasser wohl Ubersmatzte 
RolIe ; Gemeinschaftsarchive haben in 
alien Landem zumeist ein trauriges, bU
rokrati sm verbarrikadiertes Dasein ge
fiihr t . Etwas bedeutender war wohl die 
Organisation der Landesverteidigung, die 
von den Briidern gemeinsam unterhalten 
wurde. Allerdings beschrankte sie sich 
im wesentlichen auf das vam Vater ein
gerichtete Verfahren, einen Stamm von 
Offizicren in BestalIung oder auf War
tegeld zu haIten und ihnen im Bedarfs
fall die Anwerbung von Soldnern zu 
iiber tragen. Aus der Herkunft des Sy
stems ergab es sich beinahe von selbst, 
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daB diese nUtzliche Einrichtung in die 
Hand des Altesten geriet, der sie spar
samerweise zugIeich fiir seinen Zivil
dienst verwandte. InfoIge seiner fried
fer tigen Na tur blieb es demgegentiber 
bei verdrieBlichen AuBerungen, mit de
nen sich anscheinend wiederum der 
OarmsHidter hervortat (vg!. s. 57); wie
weit eine erns thafte BeIastung sich auf 
die vermuteten gesamtstaatlichen Ten
denzen ausgewirkt hatte, ist zum Gliick 
nicht auf die Probe gestellt worden. 
Insgesamt ist das alles nich t tibermaBig 
vieI - auch wenn man den relativ be
scheidenen MaBstab anlegt, den ein ver
muteter Gesamts taat urn die Mitte des 
16. Jahrhunderts vertragen konnte. Es 
wird im Grunde nom weniger, wenn 
man das Gebiet heranzieht, das fUr die
sen Zeitraum eine besonders hohe Be
deutung gewann : das Kirchen- und 
schulwesen. 

Oer Verfasser arbeite t deutlich heraus, 
daB die schon frUher gegebene Ver
mittlungsstellung Hessens zwischen dem 
lutherischen und dem reformierten Be
kenntnis mit der zunehmenden und 
auch politisch reIevanten Verscharfung 
ihres Verhaltnisses kaum noch auf die 
Oauer gehalten werden konnte und daB 
die En tscheidung tiber den ktinftigen 
Weg der hessischen Kirche mil der per
sonlichen Entscheidung der Landesherren 
fallen muSte (5. 45 If.). Und gerade 
hier wird die Oiskrepanz zwischen dem 
reformatorischen Erbe und dem eigenen 
Weg des Einzelnen besonders wirksam, 
obwohl die Brtider auf diesem Gebiet 
am liingsten und wohI auch am ein
driidc.1irnst en um die Erhaltung ihrer 
brtiderlichen Einigkeit bemiiht sind . Die 
Entfremdung beginnt zwischen Kassel 
und Marburg - fordert durch die Uni
versitat, die auf Klarung der Fronten 
drangt und damit zum stiirks ten spal
tungsferment wird. Darmstadt kann sich 
zunamst zurtickhalten , weil es hier am. 
wenigsten zu sagen ha t, nur formal an 
der Universi tatshoheit beteilig t ist und 
sich so lange wie mogtich abseits von 
den aufkommenden dogmati schen und 
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daraus resultierenden kirchenpolitischen 
spannungen zu halten bemUht. Aber 
gerade hier kann der Verfasse r zeigen , 
daB aus der eigenen Territorialpolitik 
des kleinen sonderfUrstentums, aus der 
sehr erfolgreichen Forderung des eige
nen Kirchen- und schulwesens eine neue 
und allmahlich vorwarts treibende Kraft 
entsteht, die sich auf die Dauer auch in 
dem groBen geistigen Gegensatz nicht 
mehr passiv und neutra l verhalten kann, 
sondern immer nachd rticklicher auf die 
seite des lutherischen Marburg trilt; die 
GrUndung der Gegenuniversitat GieBen 
1607 ist di e geistig schon lange vorhe
reitete Entscheidung und der endgUltige 
Trennungsstrich unter eine schon lange 
zerbromene Gemeinsamkeit geworden 
(5 . 52 f., 157-164) . Die steUung Darm
stad ts ist auf diesem Gebiet so auf
schluBreich, weil der junge landgraf hier 
einer Spaltung zusteuert, die er offen
sichtlich n ich t gewollt und der er per
sonlich eher entgegenzuwirken gesucht 
hat. Wiederum : was sich Uher die In
stitutionen erkennen laBt, spricht rucht 
sehr fUr das Bestehen eines hessischen 
Gesamtstaates. Im Vergleich mit ihnen 
gibt es eine viel nachdrUcklimer auftre
tende Kraft : die hessischen Landstande. 
Oer Verfasser hat ihre Bedeutung mit 
Recht hervorgehoben (5. 47 H.). Aber 
gerade ihre Tatigkeit spricht eigentlich 
nicht ftir die von ihm vorgetragene 
Gesamtstaatsthese, d ie fUr diesen Zeit
raum auf den Landesherrn als Trager 
und Forderer einer rationalen staats
organ isa tion abzielt. Die EinheitshemU
hungen der Landstande aber gehen in 
Hessen wie in den meisten deutschen 
Territorien dieser Zeit nicht unbedingt 
mit dem fti rstlichen Interesse konform. 
Auch im hessischen Falle beruhen sie 
darauf, daB eine "TodteilungH des 
Landes zugleich eine schwichung ihrer 
eigenen Position mit sich hringen wm
de, daB die vereinte Ritterschaft mil der 
Gesamtheit der s tadte und Pdilaten sich 
leichter gegentiber den ahweichenden In
teressen der Teilfiirs ten behaupten kann. 
Es ist auch in diesem Zusammenhang 
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nicht unbeachtlich, daB Wilhelm von 
Kassel sich zwar als Farnilienaltester 
und Inhaber des graBten Landesteils re
lativ am meisten ftir die Rudimente clef 
Landeseinheit und ihre Erhaltung einge
setzt, abeT eine Aufspaltung cler Land
stande dunnzufiihren versucht hat (5. 
50). 

Damit kommen wir zum letzten Eot
wicklungsmoment: dem Verwaltungsauf
bau des neuen Filrstentums. Der Ver
fasser hat eingehend dargelegt, wie def 
junge Landgraf gezwungen war, mit 
remt kleinen Mitteln auszukommen, und 
wie es ihm weitgehend gelang, aus def 
Not eine Tugend zu mamen. Er muBte 
sich sroon aus Geldmangel mit einem 
kJeinen Beamtenstamm und sehr he
smeidenen Zentralbehorden begniigen, 
die zum Teil kaum als Behorde zu he
zeichnen sind. Urn so rnehr wurde er 
zu diesem personlichen Regierungsstil 
gedrangt, dern er seine unzweifelhaften 
und den Nachfolgern rasm zugute korn
menden Erfolge in der Landespolitik 
sicher weitgehend zu verdanken hatte. Es 
gefiel ihm ansmeinend, denn er hat sei
nen Apparat wenig erweitert und auch. 
die NutznieBung an den von Kassel 
oder Marburg verwalteten Einrimtungen 
beibehalten, soweit sie filr ihn nicht 
nachteilig waren. Bei dieser Ausgangs
lage war er weithin genotigt, die Be
arnten seiner Zentralverwaltung von 
auswarts zu holen, weil in der kleinen 
Obergrafschaft Katzenelnbogen keine 
qualifizierten Krafte zu finden waren. 
Der Verfasser kann auf Grund seiner 
sorgfaltigen Nachforschungen ilberzeu
gend herausa rbeiten, daB die besten Mit
arbeiter aus dem althessismen Raurne 
hervorgegangen und zumeist auch be
reits in Kassel oder Marburg ausgebil
det waren (5. 1.23 ff.). Aber wenn sie 
sim in Darmstadt eingearbeitet hatten, 
gewohnten sie sich offensimtlich bald 
daran, daB der Nutzen ihres Dienst
herrn und seines Territoriurns im Mit
telpunkt ihres Bemilhens zu stehen 
hatte, und bei dem kleinen Kreis seiner 
engeren Mitarbeiter war es dem Land-
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grafen nicht schwer, selbst krliftig in 
dieser Rimtung nachzuhelfen (vgt. die 
Bemerkungen 5. 73 f., 77 f., 85). Der 
Verfasser skizziert das Lebensbild von 
vier dieser neuen, ihm gewissermaBen 
als typisch ersmeinenden Beamten, wo 
bei den drei alteren die Bindung an 
den Gesamtstaat zunamst nom vorhan
den gewesen sei und dann erst allmah
Hch abgenommen habe (5. 124 H., bes. 
130). Aber smon der erste von ihnen, 
der Kanzler lohannes K I e ins c h mid t , 
war der Mann, der das Katzenelnboge
ner Landrecht kodifiziertei " als Trager 
eines neuen Ethos, der das Eigeninteres
se zurn 5taatsinteresse machte" (5. 12,5), 
hat er sich in Oarmstadt remt gut ent
faltet, aber filr die anschlieBende Fest
stellung, daB er sim nom dem Gesamt
staat verpflichtet gefilhlt habe, ist kein 
rechter Grund zu erkennen. 

Ober den vielgereisten Polyhistor 10-
achim 5 t r u p piu s und seine vielsei
tige Tatigkeit ist rnancherlei Interessan
tes zu erfahreni "er organisierte das 
Gesundheitswesen des neuen 5taates 
und verlieh dem bescheidenen Hof den 
Glanz universaler Bildung" (5. 130) -
womit sein geringes gesarnthessisches 
Interesse dom eigentlich schon zum 
Ausdruck gebracht ist. Mit lohannes 
An gel u s folgt der bedeutende Bil
dungspolitiker lutherischer Pragung und 
Wegbereiter der neuen Landesuniversi
tat GieBen; in Kassel war er schlecht 
angeschrieben, einen Ruf nam Marburg 
hat er auf Geargs (finanziell gut unter
baute) Veranlassung ausgeschlagen, und 
als die Genehmigung filr GieBen in Aus
sicht gestellt wurde, soil er vor Freude 
fast getanzt haben (5. 127). Was unter
scheidet ihn noch von dem zuietzt be
handelten Oberamtmann Philipp v 0 n 
Bus e c k, ".der die Bindung an den 
Gesamtstaat bereits aufgegeben hatte 
und sich mit dem neuen Einzelstaat 
identifizierte" (5. 130) 7 Wieder spricht 
doch eigentlich alles filr einen friihzei
tigen Beginn der inneren Losung Oarm
stadts aus dem philippinismen Territo
rialverband. Wenn der Verfasser be-
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dauert, daB der alte Landgraf es "ver
saumt" habe, eine GesamtkanzIei fiir 
sein Staatswesen einzusetzen und da
durch die Verselbstandigung der Behor
den in den neuen Landesteilen erleichtert 
habe (5. 240), erscheint der magtiche 
Nutzen einer solchen Einrichtung doch 
recht unsicher gegeniiber der rasch vor
anschreitenden Sonderentwicklung; 
wahrsmeinlich hatte sie ein Schattenda
sein gefUhrt oder den Gegensatz der 
neuen Oberbeharden zu der Kasseler 
Gesamtstelle nom verscharft (Georgs 
eigene testamentarische Einsetzung einer 
darmstadtischen Gesamtkanzlei ist bei 
dem Kleinformat seines Territoriums 
wohl nicht gut damit vergleichbar). DaB 
die endgtiltige Landesteilung 1567 nach 
den alten Territorien erfolgte, hat den 
getrennten Ausbau der territorialen Ver
waltung zusatzlich erleichtert; gerade in 
einem etwas vernachUissigten AuBenpo
sten wie dem weit entlegenen Darm
stadt mamte sich der Nachholbedarf auf 
dem staatlichen Sektor am starksten gel
tend, und hier entwidc.elten sich denn 
auch unauffallig, aber ebenso unaufhalt
sam einige der Krafte, die einer ge
samtstaatlichen Losung entgegenarbeiten 
muBlen. 

Der Verfasser zeigt deutlich, wie die
se Bestrebungen in der Persanlichkeit 
des jungen Fiirsten zusammengefaBt und 
gelenkt werden. Wohl kaum planmaBig 
und mit der offenen Absicht zur Se
paration. Guter Wille und briiderliches 
Vertrauen ist trotz aller aurn unter Brii
dern kaum vermeidbaren Schwankungen 
offensichtlich bis zum Sch.luB dagewe
sen. DaB dies aber im staatlidten Be
reiche nkht genUgt, ist an dem vorge
tegten Material deutlich genug erkenn
bar. Es ist ungemein instruktiv zu ver
folgen, wie der kleine Bruder in einem 
abgelegenen, nicht mehr zum hessischen 
Raume gehorenden und seiner Tradi
tion ziemlich fremden Kleinterritorium 
sich zunehmend bestimmter von den 
schwachlichen Konservierungsversumen 
des unsimer gewordenen Vaters und der 
wohlwolIenden Bevormundung der iil-
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teren BrUder zu losen und etwas Eige
nes im MaBstab der verfiigbaren Krafte 
aufzubauen beginnt - eine labile und 
dabei offenbar dorn mil genUgender Be
harrlichkeit ausgestattete Natur, deren 
Trager mehr gelungen ist, als er vermut
Iich selber beabsichtigt hatte. Damit ist 
Georg von Darmstadt vielleicht ein be
sonderes bemerkenswertes Zeugnis fUr 
ein frUhes Stadium einer neuen, ihrem 
eigenen Gesetz folgenden Staatsbildung. 

Der Verfasser darf fUr seinen anre
genden, Uher die hessische Geschkhte 
hinausreichenden Beitrag gebUhrenden 
Dank erwarten. Claus Cramer 

Ott fried Da s cher: Das Ter
tilgewerbe in Hessen-Kassel vom 1.6. 
his 1.9. lahrhundert. VHKH 28, 1, zu
gleich QueUen und Darstelhmgen zur 
hess ischen Sozial- und Wirtschafts
geschichte, Band :1. N. C. Elwert, 
Marburg I Lahn. (in Kommission). 
:1968. X und 3 02 Seiten. Brosch . 
DM 3',-, geb. DM 37,-

Mit dieser erheblich erweilerten Unter
suchung, d ie auf der Marburger Disser
tation des Vf. aus dem ]ahre 1.965 
fuBt, beginnt zugleich eine neue Reihe 
der Historischen Kommission fUr Hes
sen und Waldeck, die fUr Arbeiten zur 
hessischen SoziaI- und Wirtschaftsge
schichte in Aussich t genom men ist. 
Hier liegen vorlaufig kaum zusammen
fassende Darstellungen vor, und damit 
bleiben Fragen offen, deren Beantwor
tung fUr die Gegenwart von Bedeutung 
ist. Denn die Entwidc.tung im sozialen 
und wirtsmaftlichen Bereich verdichtet 
sich besonders im Zeitalter des Mer
kantilismus, und diese Basis ist dann 
die Ausgangslage fUr den Friihkapitalis
mus des :19. ]ahrhunderts und somit fiir 
die moderne Epome iiberhaupt. 

Die Arbeit des Vf. ist in vier Textab
schnitte gegliedert, die sich mil den 
GrundzUgen der wirtschaftlichen Ent
wicklung und der Wirtschaftspolitik (5. 
6-41.), den privilegierten Betrieben (5. 



42-93). der Produktion und Ausfuhr 
(5. 94-1.60) und der BevOlkerungsbe. 
wegung und wirtschaftlichen Entwick· 
lung (5. 1.61-165) beschiiftigen. Der 
knappen Zusammenfassung (5. 1.66) 
folgt ein ebenso umfangreicher wie in· 
struktiver Katalog der QueUen und 
Obersichten (5. 16g--250). Endlich sind 
kommentierte Verzeichnisse, die Nach· 
weise der benutzten Ardtivalien und 
der literatur sowie ein Orts· und Per
sonenindex beigegeben (5. 251-302) . 

Ausgehend von der Situation nam 
dem DreiBigjahrigen Kriege bietet Vf. 
im langssmnitt einen AufriB des Tex
tilgewerbes in der landgrafsmaft Hes
sen-Kassel. wobei der smwerpunkt der 
Untersuchung in der Zeit zwismen etwa 
1680 und 1831 liegt. Gegenstand der 
Darstellung sind die Well- und leinen
weberei und der verwandten Gewerbe, 
die in ihrer Gesamtheit den Haupt
wirtschaftszweig der landgrafsmaft bit
den (vg!. daw die TabelIe 5. 164). Vf. 
weist femer nach, daB die 5trumpfwir
kerei und die Rasmweberei hauptsiich
lich aus dem innerdeutsmen Raum, der 
Pfalz und den Niederlanden in die 
landgrafsmaft verpflanzt werden. Etwa 
20 % der Jahresproduktion in der Tum
macherei werden vom hessischen Mili
tar angekauft. W ahrend anfangs im Ex
pert die Wolle dominiert, schieben sich 
im 18. Jh . leinenerzeugnisse an die erste 
5telle. Um die Wende vom 18. zum 
19. }h. erreicht die gewerblidte Produk
tion den Hohepunkt. D ie liberseeisdte 
Nadtfrage liber Bremen, den Hauptaus
fuhrort hessischen leinens, steigt s tark 
an. Im Wollgewerbe fallen infolge der 
politisdten Vedinderungen die linksrhei
nischen Produzenten aus, und davon 
profitieren in Hessen Hersfeld, Esdt
wege und Melsungen. 

Oer Exportanteil der GroBbetriebe 
spielt eine untergcordnete Relle: "Die 
Ausfuhr des 1.6. bis 18. Jahrhunderts . . . 
bestreiten zUnftiges Handwerk und Ver
lagsgewerbe. 1805 liegt ihr Anteil im 
Textilgewerbe bei etwa 93 °10." (5. 1.65). 
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Ganz deutlich in diesem Zusammenhang 
die Feststellung, daB sich in der mer
kantilistischen Epome tiberwiegend der 
5taat finanzieII engagier t, daB er regle
mentiert und - Fehlentwiddungen her
beiftihrt, wiihrend sidt bei Beginn der 
Industrialisierung die Betriebe fast aus
schlieSlidt ohne staatliche HUfe durdt 
private Initiative entwickeln (5.74). 

Der bleibende Wert der Untersudtung 
wird vor allem aus den Materialien er
sichtlich, d ie Vf. im Abschnitt IV "Quel
len und Obersichten" zusammengetragen 
und gee rdnet hat . Abgesehen ven serns 
ve rangestell ten Urkunden aus den Jah
ren 1557 bis 1.612 (5. 171-178) Rihrt er 
zuniichst 48 GroBbetriebe auI, die in 
Kurzfenn erschopfend beschrieben wer
den. Jeder Einzelbeschreibung sind die 
Belege aus den Archiven und der lite
ratur beigefUgt. 24 GroBbetriebe werden 
fUr Kassel, 11 ftir H ersfeld genannt. 
50 % aller GreBbetriebe sind ftir die Zeit 
nam 1800 erwiihnt. Die Zahl der unter 
"e Projekte, 5uppHken und Privilegie
rungen" verzeichneten Planungen und 
GrUndungen beliiuft sich aut 234, von 
denen mehr als 1.60 auf das 1.8. Jh. ent
fallen. Hierbei werden das Jahr und der 
Herkunftsert des jeweiligen Handwerks
meisters genannt, danadt folgt eine 
kurze Betriebsbeschreibung, und in der 
letzten 5palte werden wiederum die 
Quellen wie unter B regis triert. 

Eine wirntige Beigabe sind das Ver
zeichnis der Fach.ausdriicke im Textil
gewerbe (5. 251 f.) und femer eine 
Zeitlafel, d ie alle maBgebIichen Regie
rungsmaBnahmen zwisch.en 1.534 und 
1831 aufzahIt. 

Vf. hat der Arbeit weniger gedruckte 
DarsteUungen zu Grude gelegt, sondem 
Uberwiegend archivaHsche QueUen. Dort 
liegt das Material in den seltensten Fal
len "griffbereit" Es kommt hinzu, daB 
Vf. Akten benutzt hat, die zum groBen 
Teil ungeordnet und unverzeic:hnet sind, 
50 z. B. den Bestand 40 Hessiscne 
Kammer (s tAM) - ergebnistradttig, 
aber ven Archivbenutzern im allgemei-
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nen respektvoll gemieden. Au8er dem 
reimen Schah: der Urkunden, Akten, 
Amtsbiicher und Sammlungen des 
Staat sarchivs M a r bur g / Lahn wurden 
im Deutschen Zentralarchiv Abt. Mer-
5 e bur g u. a. die dort liegenden Be
sUinde des Konigreims Westfalen heran
gezogen. Weiteres Material kommt vam 
Hauptstaatsarchiv W i e 5 bad en , der 
Murhardsmen Bibliothek der Stadt Kas
sel und landesbihliothek, dem 5tadtar
miv Hersfeld, dem Stadtardtiv K a 5 -

se I (NachlaB Bruno Jacob) sowie von 
einer Anzahl in- und ausHindischer Ar
chive und Bihliotheken. 

SelbstversHindlich konnten im Rah
men def Darstellung andere wid'ltige 
Bereime, die mil dem Textilgewerbe 
verflochten sind, nur angedeutet und 
kurz skizziert werden, wie z. B. der so
ziale in dem Absdmitt IV .. Bevolke
rungsbewegung und wirtsmaftlime Ent
wicklung". Das mag ktinftigen Unter
suchungen vorbehalten bleiben. Vielleicht 
soUte man sich ein oder zwei Karten 
der Landgrafschaft Hessen-Kassel (bzw. 
dl!s Kurftirstentums Hessen) mit den 
Gebietsvedi.nderungen und den wirt
schaftlichen Schwerpunktkennzeichnun
gen wtinschen. Eine graphische Darstel
lung der Tabellen ware hier und da ein
drucksvoller. Im Literaturverzeimnis 
mUBte Wilhelm Dillichs Hessisme Chro
nica :1605 zu finden sein, die in der 
jetzt vorliegenden Arbeit von Manfred 
L a s c h zHiert wird •. 

Aber diese WUnsme des Rez. sind 
ganz besrneidene Marginalien. Aum ein 
strenger Fachkritiker wird von der hier 
angezeigten Untersuchung den iiberzeu
genden Eindruck gewinnen, daB der Gc
genstand mit einer Prazision und Voll
kommenheit bearbeitet worden ist, die 
kaum einen Wunsch offen HiSt. Wer 
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Problemen der hessisrnen Wirtschaft in 
dem beschriebenen Zeitabschnitt nach
geht, wird nunmehr hier eine zuverlas
sige Stiitze finden. Das Buch wiegt aUes 
auf, was bisher zum Leinengewerbe in 
der Landgrafsrnaft Hessen-Kassel gesagt 
worden ist. Kurt Gtinther 

Harm-Hinrich Brandt: 
Wir tschaft und Wirtsrnaf fspolitik im 
Raum Hanau 1597-1.962. Die Ge
sc:nic:nte der Indlutrie- und Handels
kammer Hanau -Gelnhausen-Sc:nluc:n
tern und ihrer Vorliiufer. Kuwe-Ver
lag Hanau. 1.963. 204 5., 17 Abb. 
und Pliine. Lw. 25,80 DM. 

Die geschichtliche Entwicklung des Kin
ziggebie ts wird seit dem spateren Mit
telalter von ein em immer wieder zu 
beobachtenden, iiberaus interessanten 
Gegensatz beher rscht. In unmittelbarer 
Nahe entwickelt sich mit Frankfurt ei
ner der wichtigsten deutsdten Handels
piatze, der die ganze Umgebung vom 
1;. Jahrhundert an zunehmend und 
nicht nur auf wirtschaftlichem Gebiete 
in seinen Bann zieht (die Verbreitung 
des Frankfurter Stadtrechts laBt diese 
Auswirkung zum Beispiel ganz deutlich 
erkennen). Trotz der fast gleichzeitig 
einsetzenden und sHindig anwachsen
den politischen Zersplitterung des um
gebenden Maingebiets gelingt es jedoch 
einem zunachst wenig bedeutenden 
Adelsgeschlecht in der Nachbarschaft, 
seinen Besitz in der gleidlen Zeit durch 
eine entschlossene und auch vom GIu<k 
begiinstigte Erwerbungspolitik zu einem 
zeitweise leidlich zusammenhangenden, 
tiber den Kinzigraum hinausgreifenden 
Machtbereich auszubauen, der eine durch
aus nicht zu verachtende, vortiberge
hend selbst ftir Frankfurt nicht ganz 

• Manfred Lasch : Llntersuchungen ilber BevOlkerung und Wirtschaft der Landgrafschaft Hessen-Kasael 
und der Sladl Kassel vom 30 jlhrigen Krieg bis zum Tode Landgra' Kads 1730. Ein Beit rag zur 
Geschichte de. deutschen Merkanl ili.mus. Neumeiller-Verlag, Kassel . 1969. 392 Seiten. Broech . 
DM 18,- (= Heft 9 der Sch riflenre ihe Hessische Forschungen Zur geschichUichen Landes- und 
Volkskunde) . 
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ungefahrliche Groge darstellt. Die Graf
srnaft Hanau, deren territoriale Entfal
tung nach Hingerem erfolgreidten A U 5-

bau allmahlich zum Stillstand kam, hat 
wesentlich dazu beigetragen, daB Frank
furts nahere Umgebung sich eine rech.t 
erhebliche Eigenstandigkeit hewahren 
konnte, die auch nach ofters wieder
kehrenden Ermiidungsersmeinungen, 
na m Zeiten der Not und des inneren 
Rikkgangs wieder neuen Schwung zu 
gewinnen und dabei auch die Gunst 
ihrer Verkehrslage wahrzunehmen ver
mochte. In def Wirtschaftsentwicklung 
zeigen sich diese nicht immer gel un
genen, aber unverdrossen erneuerten 
Versume vcn einer hesonders ansrnau
lichen Seite. 

Der Verfasser des vorliegenden Burnes 
ist durch seine friiheren Arbeiten zur 
nordhessisrnen Wirtsrnaftsgeschichte 
und insbesondere zur Entwiddung der 
Industrie- und Handelskammer in Kas
sel bestens auf das in Angriff genom
mene Thema vorbereitet, und er ist als 
Neuhistoriker zugleich in der Lage, sim 
nicht nur auf den rein okonomischen 
Sektor zu beschdinken, sondern seine 
enge Verflechtung und zuweilen auch 
seine Wurzeln in der politischen und 
geistigen Entwicklung und ihren ver
schiedenartigen Wandlungen auf.zudek
ken . Daher s teU t er irn Verlaufe seiner 
Untersuchung immer wieder die Frage 
nach den beiden Triebkdiften, die sich 
im Nebeneinander, im Zusammen- oder 
auch im Gegenspiel der Staatsverwal
tung und der Wirtsrnaft mit ihren von 
Grund auf verschiedenartigen und sich 
tro tzdem nicht selten beriihrenden Mo
tiven en twickelt haben. Seit der Griin
dung der Neustadt Hanau, die den na
turgegebenen Ausgangspunkt seiner 
Da rstellung bildet, ist dies Nebenein
ander von s taatlicher Lenkung und Un
ternehmerfreiheit zu verfolgen, und bei 
a lien, von vornherein unvermeidlich ent
s tehenden Reibungen .zeigt s ich doch 
deutlich, daB beide nicht ohne einander 
fIorieren konnten (fUr Neuhanau kam 
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noch der zeitweilig fas t schwerer wiegen
de Gegensa tz zur Altstadter Biirgerschaft 
mit ihrer hergebrachten und allmahlim 
fes tgefahrenen Zunftordnung hinzu) . 
Der Verfasser legt dies Verhaltni s be
rei ts bei den ersten Verhandlungen um 
eine besondere, bewegliche Handelsge
richtsbarkeit dar (die zwar nicht un
mittelbar genetisch, aber sachlich bereits 
einen Vorganger in den Marktgerichten 
des Hoch- und Spatmittelalters hatte); 
ihre Entwicklung ist weitgehend von 
dem Bestreben der Neustadter geleitet, 
ihre wirt schaftliche Bewegungsfr2ihei t 
gegeniiber der Altstadt zu sichern. Um
gekehrt hat sirn aber auch in dem hoch
stehenden Neustad ter Gewerbe wie bei 
den Goldschrnieden eine ziinftische Or
ganisation ausgebildet, wahrend sich an
dere Branchen wie die Seidenverarbei
tung infolge ihrer vom Verlagswesen 
bestimmten Betriebsform und ihrer da
mit zusammenhangenden auswartigen 
Beziehungen feeier entfa lteten. Die Be
miihungen der Landesherrschaft be
schrankten sich auch weiterhin nicht auf 
die Gewinnung und Forderung von Ge
weebetreibenden und Kaufleuten, son
dern versuch ten immer wieder, ihnen 
eine leidlich gesicherte eigene Interes
senvertretung zu ermoglichen, wie sie 
in der al teren, norn merkantilistisrn be
stimmten Organisations form des Kom
merzkollegiums gegeben war, doch war 
auch der wiederholte Regierungswechsel 
im 18. Jahrhundert und die damit ver
bundene Anderung der staa tlichen Stel
lung Hanaus ni ch t giinstig fiir ihre Kon
solidation. Die weitere Entwicklung iiber 
die Bildllng des Handels- und Gewerbe
vereins in der kurhessischen Zeit zur 
Begriindung der zeitweilig auch das 
Fuldaer Land umfassenden Handels
kammer (1866) und den Obergang zor 
spateren Industrie- und Handelskammer 
brachte zwar das allmahliche Zuruck
treten der staatlichen Organe und ihrer 
oft mehr hemmenden und bevormun
denden als wirklich fOrdernden Tatig
keit mit s ich, aber se tzte das Hanauer 
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Wirtschaft sleben auch zunehmend der 
scha rferen Luft der Konkurrenz und da
nicht zul etzt wieder des aufbliihenden 
Frankfurts aus. Die schon langer ge
plante Vereinigung mit der Frankfurter 
Handelskammer (1.91.9) fUhrte zu der 
endgUltigen Gewirntsverlagerung des 
Hanauer Raumes, der s ich ers t 1.945 eine 
erneute organisatorische Selbstandigkeit 
durch die Errichtung ein er eigenen In
dustrie- und Handelskammer fUr den 
alten, landschaftlich zusammenhangen
den Bereich des Hanauer Landes ge
winnen konnte. 

In den Rahmen der Organisationsge
schichte hat der Verfasser zahl reirne 
wertvolle Beobachtungen Uber die ver
schiedenen Wirtsrnaftszweige, ih re all
gemeine politi sche und soziale Stellung, 
ihr Verhaltnis zu Verkehr und Tedmik 
eingearbeitet. Die Darstellung ist trotz 
ihres Materialreichtums Ubersichtlich 
und lesbar; durch ihren Einbau in die 
allgemeine geschich tl iche Entwicklung 
wird sie auch fUr den AuBenstehenden 
und weniger am rein Wirt schaftlirnen 
lnteressierten eine anregende LektUre 
bilden. Nicht unerwahnt b leiben solI ten 
die gu len und vielseitig ausgewahl ten 
Abbildungen, fUr die man sich eine Zu
sammenstellung beim Inhaltsverzeichnis 
gewUnscht hatte. Das Hanauer Land ist 
damit wieder urn eine wertvolle, auch 
darUber hinaus zu heachtende Darstel
lung bereimert worden. Claus Cramer 

F r i t z G e i s t h a r d t : Wirt schaft 
in Mittelnassau. Hundert lahre 1n
dustrie- und Handel skammer Lim
bllrg 1864-1964. ,Limburg :1964. :148 
Seiten. 

Im Unterschied zu Hessen-Kassel (Com
mercien-Cammer 1.71.0, Co mmerz-Colleg 
1.763), Hanau (1.737) , Frankfurt (1808) 
und Hessen-Darmstadt (Offenbarn 1.8ft8) 
hat sich in Nassau die Idee einer Mit
beteiligung der privaten Wirtschaft an 
der s taatlichen Wirtschaftspolitik erst 
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nach der Mitte des vorigen Jhs., 1.864-
verwirklichen lassen. Die Initiative geht 
dabei von dem 1.843 gegrUndeten Ge
werbeverein fUr das Herzogtum Nas
sau aus (Lokalverein Limburg 1.846/7) , 
der 1.860 die Errichtung von Handels
und Gewerhekammern beantragt. Dunn 
Gesetz vom 3. 9. 1.863 und Vero rdnung 
vom 4. 3. 1.864 en tstehen (nur) Han
delskammern in Wieshaden, Oillenhurg 
und Limburg, wobei der Handelskam
merbezirk Limhurg raumlich die Amter 
Montaba ur und Selters, Wallmerod, 
Oiez und Nassau, Weilburg und Runkel, 
Braubach, Hadamar und Limhurg um
faBt. Die wir tschaftliche Struktur wird 
vornehmlich van der Eisenindustrie, 
dem Tongewerbe ("Kannebackerland"), 
Marmor- und KaIkbriichen, der Land
wirtschaft und dem Fremdenverkehr 
(Bad Ems) bestimmt. 

Verf. hat mit der vorliegenden Fest
schrHt zugleich eine kleine Wirtschafts
gesch ich te des Raumes geschrieben, wo., 
bei er s ich s tets bemliht, die wirtsrnaft
Iiche Entwicklung nimt isoliert flir sich, 
sondern im groBeren Zusammenhang zu 
sehen, unabhangig davon, ob es sich da
bei urn die Gesmimte der standortge
bundenen Gewe.rbe (bes. Eisen und Ton) 
oder urn einzelne Problerne (z. B. die 
Lahnkanalisierung) handelt. Aum exo
gene, d. h. a uBerwirtsrnaftliche, Proble
me sind nimt ohne EinfluB geblieben, 
wie d ie Grenzziehung 1.945 z.eigt. 

MU der Aufteilung Oeutsmlands in 
Besa tzungszonen verliert die Kammer 
Limhurg die Kreise Unterl ahn, Unter
westerwald und Oberwesterwald, d . h. 
etwa zwei Orittel ihres Gebietes, ihrer 
M itglieder und ihrer Einnahmen, und 
es verhleiben ihr nurmehr Limburg 
und Oherlahn. Kaum weniger tiefgrei
fend s ind die strukturellen Wandlun
gen. Ihr vielleicht aufHilligstes Kenn
zeirnen is t die Tatsarne, daB die G las
industrie, nam dem Krieg durch Hei
matvertriebene eingebUrgert, 1.958 etwa 
30 Ofo aller hessischen Betriebe auf sich 
vereinen konnte. 



Die vorliegende DarsteIlung fiihrt wie
der einmal iiberzeugend vor Augen, in 
welcher Weise gerade die Kammerge
schichtsschreibung Uber eine Darstellung 
der institutionellcn Entwicklung hinaus 
einen Beitrag zur regionalen und allge-
memen Wirtschaftsgeschichte leisten 
kann. OUEried Dascher 

Das Hessische Staatsarchiv und das 
Stadtarchiv in Darmstadt. Obersicht 
uber ihre Bestande. Bearbeitet von 
A I b r e c h tEe k h a r d t unfer 
Mitwirkung von Car I Ho r s t 
Ho fer i c h t er . Verlag des Histo
riscfzen Vereins fur Hessen , Darm
stadt. 1969. Kart. Fotomech. Druck, 
69 Seiten. DM 6,-. 

Nach dem Staatsarchiv M a r bur g I 
Lahn (1963) und dem Hauptstaatsarchiv 
W i e s bad e n (1967) wird nun das 
Inventarium des driUen hessischen 
Staatsarchivs in 0 a r m s t a d t vorge
legt. Nach einer kurzen Einleitung, der 
ein AbkUrzungsverzeichnis folgt , be rich
tet Albrecht Eck h a r d tUber den Ar
chivsprengel, die Geschichte des Archivs, 
iiber die Quellenlage, die Kriegsverluste, 
Uber den Umfang der Bestande, femer 
uber das in anderen Archiven lagernde 
Material zur hessi schen Geschichte (des 
Archivsprengels) und uber die Literatur 
des Staatsarchivs (5. 5---(9) . Die Obersicht 
(5. 1~12) , mil den Hauptabschnitten 
Urkunden, Akten, Amtsbiicher und 
Handsmriften sowie Karten, Planen usw. 
gleichsam das Inhaltsverzeimnis, ermog
Hcht eine schnelle Vororientierung uber 
den Gesamtbestand, der dann auf den 
folgenden 5eiten (12-56) im einzelnen 
erlautert wird. Angeschlossen ist das 
5tadtarchiv Darmstadt, von 
Carl Horst Ho fer i c h t e r sorgfaltig 
bearbeitet (5. 57-67), und endlich wird 
nom das genealogische Material aufge
zahlt, das die Hessische Familienge
sd'tichtliche Vereinigung in Darmstadt 
gesammelt hat (5. 68 69). 
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Man kann den Wert dieser Verof
fentlichung, die sich zu bescheiden 
"Obersicht" nennt, nicht hoch genug 
veranschlagen. Albrecht Eckhardt hat 
sich vcn dem franzosischen Archivfuhrer 
Guide de lecteur wichtige Anregungen 
geholt und sie fiir das 5taatsarmiv 
Darmstadt in der vorliegenden Publi
kation ausgezeichnet nutzbar gemamt. 
Die Beschreibungen der einzelnen Unter
titel enthalten steckbriefartig alles, was 
der Benutzer im Voraus von einem Be
stande wissen mochte. Zugleich wird auf 
die Kriegsverluste detailliert hingewie
sen, und man vermerkt, daB sie das 
DarmsHidter Archiv Ieider hart getrof
fen haben. 

Wer allgemeingeschichtlich, lokalbe
zogen oder genealogisch im heutigen 
Regierungsbezirk Darmstadt und seinen 
Randgeb ieten arbeitet, wird dem hier 
angezeigten "ArchivfUhrer" , dem der 
Rez. zur schnellen Orientierung noch' 
ein kleines Namen- und 5aduegister 
gegonnt hatte, in seinem Biimersmrank 
nam sorgsarner Lektiire einen Sonder
platz einraumen. Die Bearbeiter habe'n 
dem Sumenden geschickt alle TUren ge
offnet. Hne vorbildlime Publikation des 
Historischen Vereins fUr Hessen! 

Kurt GUnther 

H elm u t H j I d e bra n d t: Re
gelhafte Siedlungsformen im Hun 
felder Land. Ein Beitrag zur Erfor
sdllmg der Genese der Kulturland
scha f t im ehemaligen Territorium 
dcr Reicfzsabtei Fulda. Marburg : 
Selbstv erlag des Geographischen In 
stitutes der Universitiit Marburg 
1968. 336 5 ., 32 Plane und Karten, 
8 Abb. (Marburger Geographische 
Sch rif ten, Heft 34). DM 20,- . 

Angeregt wurde die hier anzuzeigende 
Untersuchung durch die Beobadttung, 
daB linea re Ortsformentypen in Hessen 
wesentlidt starker verbreitet sind, als 
aus den Verbreitungskarten und der 
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sied lungskundlichen Literatur zu erse
hen ist. Das Hilnfelder Land hietet flir 
eine Untersuchung dieser Ortsformen 
besonders cilns tigc Voraussetzungen. 
Zu 20 von insgesamt 94 Gruppensied
lungen gehoren hier gereihte Wohn
platze; auBerdem ergaben sich Hinwei
se auf das Vorkom.men planmaBiger 
Altfluren. 

Das methodische Anliegen der Arbeit 
ist es, die Genese der planmiiBigen 
Streifenfluren durch Komhination meh
rerer sich gegenseitig erganzender und 
ilberpriifender siedlungsa rchaologischer 
und -a rchivalismer Arhei tsmethoden zu 
erhellen. Verf. versucht a lso, die von 
R. Ko t z s c h k e in Leipzig entwik
kelte regressive Methode und die von 
der "Marburger Schule" ausgebildete 
", Feldfo rschung" zu kombinieren. 

Die Voraussetzungen filr die An
wendung der regressiven Methode sind 
im Hilnfe lder Land gilnstig. Die fr iihe 
und gute Oberlieferung der Reichsabtei 
Fulda, zu deren Territorium das Unter
suchungsgebiet gehorte, gesta ttet es, 
die Siedlungen zeitlich zu schichten so
wie aus dem Siedlungsbild und den 
Erstnennungen der Orte sinnvolle 
Schltisse zu ziehen. Die eingehenden 
Einzeluntersuchungen zu den Fuldaer 
Flurkarten, die relativ friih im 1. Vier
tel des 18. ]h. einsetzen, ergaben ferner 
eine beachtli che Konstanz der Siedlungs
formen in ihren Grundstrukturen. Diese 
ist u. a. dadurm bedingt, daB sicher 
vom Ende des 15. his zum 18. ]h. 
GUterschluB vorherrschte, daB femer 
im 17. und 18. Jh. zahlreiche Redinte
grationen zerteilter Gilter vorgenommen 
wurden und daB weder hi storisme F1ur
regulierungen nom Siedlungsballungen 
in der Folge des spatmittelalterlichen 
WUstungsvorganges nachzu ...... eisen sind. 

Ocr Aussagewert der Flur
k art e n des 18. Jh . ist infolgedessen 
recht hoch einzuschatzen. An Hand der 
F1 urkarten konnen daher in Verb in
dung mit anderen abstiitzenden Quel-

len die Siedlungsformen der Frilhneu
zeit und bei im Spa tmittelaIter peren
nierenden und lediglich schwach bis 
temporar wilsten Orten audl die 
Gru ndfo rmen der m ittelalterlichen 
Siedlungen rekonstruiert werden. An 
die umfang reichen AusfUhrungen zum 
Quellenwert der Fuldaer Flurkarten 
schlieBen sich Ero rteru ngen der nicht
schriftlichen Quelien, der Bodendenk
maler im Gelande, und der Arbeits
mcthoden an. 

Im zweiten Teil der Arbeit werden 
rilckschreitend von der FrUhneuzeit die 
re ge lhaft e n Siedlungsfor
men an einzelnen Beispielen unter
sucht. Die frUhneuzeitlichen Siedlungen 
zeigen Iineare Wohnplatztypen, d ic mit 
hangsenkrech tcn Brei ts treifenfluren, 
tei ls mittelalterlichen, teils frUhneuzeit
lichen Ursprungs, oder Gewannfluren 
verbunden sind. Die Siedlungen des 
hochmittelalterlimen Landesausbaus, der 
im HUnfelder Land im l.1. . Jh . einsetzt 
und in der 2. Halfte des 1 }. Jh . aus
Jauft, sind Rei hen w e j 1 e r oder 
unregelmaSige PIa t z w e i I e r , zu 
denen hangsenkrech te (waldhufenarti
gel oder ha ngparallele Breit strei fenflu
ren gehoren. Untcr den frilhmittelal
terlichen Siedlungen konnte Hilde
brandt sechs Siedlungen m it hangsenk
recnten waldhufenartigen Kurzbreit
s treifenfluren feststellen, die mit ein
zeiligen lockeren Reihenweilern oder 
- in einem Fall - mit einer zweiteili
gen Kleinsiedlung kombiniert waren. 
Auffa li ig bei den friihmittelalterlichen 
Siedlungen sind d ie im Verh llitnis zu 
den Kernfluren groGen Allmendwalder, 
die bei den hochmittelal terlichen und 
frilhneuzeitlichen Sicdlungen mil Lang
brei ts treifenf!uren fehlen. Dieselbe Er
scheinung stellte Nit z im 0 d e n
wa I d fes t. Wie er vermutet auch Hil
debrandt in den hangsenkrechten wald
hufenartigen Kurzbrei ts trei fenfluren 
FrUhformen der Langbrei tstreifenfluren. 
Aus der - im Vergleich zu den Ur
sprungshofen der hochmittelalterlichen 
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Siedlungen m il langbreitslreifenflu
Ten - gerin gen GroSe clef einzelnen 
HOfe in den Siedlungen mit Kurzbreit
slreifenfIuren schlieSt H. auf HofgUler 
unfreier Hintersassen bei VilIikationen, 
van denen z. B. eine in Kirchhasel lag. 

FUr das Frtihmittelalter redmet Verf. 
mit einer Kolonisa tion des fdinki schen 
Staates, clef in di esem strategism wich
ligen Bereich u . a. Konigsleute ange
siedel t haben dUffle. Ein AbschluB clef 
friihmittelalterlichen Siedlungstatigkei t 
war urn 800 erreicht; die Abtei Fulda 
ist nam den Fes tstellungen Hildebrandts 
in den ersten Jahren ihres Bes tehens 
nicht ko lonisa torisch Hitig geworden. 
Teager des hochmittelalterlichen und 
friihneuzeitlichen Landesausbaus waren 
dann die Abtei Fulda und der einge
sessene Adel. 

Flir den Historiker, der von der Ver
fassungsgeschichte her diese siedlungs
geschichtlichen UntersudlUngen mil In
teresse verfolgt, ist aufschluBreidt, daB 
Verf. den urkundlichen Ers tnennungen 
der Orte als Anzeiger fUr die Besied
lung wieder s ta rkeres Gewicht beilegt. 
Widttig ist aum der Hinweis auf die 
flieBenden Obergange zwischen den 
einzelnen Siedlungsperioden. DalS die 
mittelalterlichen Siedlungen meist nur 
wenige Hofe umfaBten, d. h. also al s 
WeBer zu bezeichnen sind, zeigt auch 
diese Arbeit. Die innere Verfassung 
der Dorfer wird leider nicht behandelt, 
auch Uber die Auss ta ttung der in ein
zelnen Dorfern gegrUndeten Kirchen 
mit Land oder Zehnten erfahrt der Le
ser nichts. Oberhaupt werden die 
grundherrlichen Verhaltnisse in den 
Siedlungen nur gelegentlich erwahnt ; 
sie scheinen flir die Rekonstruktion der 
AItfluren demnach keine RoUe gespielt 
zu haben. Eine Behandlung dieser, den 
Historiker besonders interessierenden 
Fragen hatte aber wohl den gesetzten 
Rahmen der Untersuchung gesprengt . 

Die Arbeit von Hildebrandt ist sorg
faltig und genau gearbeitet. Sie zeigt 
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m. E., welche Moglichkeiten die Kom
bination von regressiver Methode und 
Feidforschung bietet. Insofem stellt 
diese Untersuchung gegenliber frliheren 
Arbeiten, die sich nur einer der beiden 
Methoden bedienten, einen groBen 
Fortschritt dar. Die Terminologie, die 
- wie inzwischen iiblich - zwischen 
Ortsform und Flurform unterscheidet, 
ist erfreulich klar. Die Plane und Kar
ten sind libersichtlich gezeichnet; hervor
zuheben sind die gesonderten Ortspiane, 
die dem groBlen Teil der Flurkarten 
beigegeben sind. Die Abbildungen hat
te man sich - wie in alien Banden die
ser Schriftenreihe - smarfer und deut
Iicher gewiinsrnt. 

In dem ersten methodism en Teil, aber 
aurn in den eingehenden Einzelunter
suchungen, vermag diese Arbeit nicht 
nur dem Fachhistoriker, sondern gerade 
auch dem Orts- und Heimatforscher 
wertvolle Anregungen und Hinweise 
flir die eigenen Forsmungen zu geben. 
Der Verf. ist zu dieser Untersurnung 
zu begliickwlinschen. 

Hans-Peter Larnmann 

G e r h a r d Pie t z s c h: Fursten 
rind furstliche Mu siker im mittelal
terlichen Koln. Quellen und Studien. 
(= 8eitriige zur rheinischen Musik
geschich te, hrsg. v . d. Arbeitsge
meinschaft fur rheinische Musikge
schichte, Heft 66). Koln, Arno Volk
Verlag 1.966. 1.95 S. Kart. DM 1.5,60. 

Die spatgotische Musik hat ihre glan
zendste und am weitesten bekannte 
Entfal tung im Wes ten Europas gefun
den. Im Zentrum Frankreichs, im bur
gundisrn-niederlandischen Bereich und 
in dem noch eng mil dem Konlinent 
verbundenen England sind die groBen 
Meister und die Uberragenden Lei
s tungen der vollausgebildeten mittel
alter lichen Polyphonie erwachsen, ne
ben denen die Nachbarlander, aum Ita
lien, auch Deutschland in den Hinter
grund treten und hinter denen sie auf 



Budtbespredtungen 

dem Hohepunkt dieser sHindig an stei
genden En twiddung zei tweiJig iiberhaupt 
zu verschwinden scheinen. Es hat nicht 
unbedingt etwas mil nationalem Ehr
geiz zu tun, wenn sich die neuere mu
sikgeschichtliche Forschung allmahlich 
mil d iesem auffa llenden Unterschied be
schaftigt, der auf ande ren Gebieten, wie 
etwa in der bildenden Kunst, durchaus 
kein entsprechendes Gegenstiick findet 
und der hi er ein so a usgepragtes Lei
stungsgefalle voraussetzt, wie es in dem 
dama ls noch eng in sich zusammenhan
genden abendUindischen Kulturbereich 
kaum dera rti g schroff zu erwarten ist. 
Gilt das gleiche doch ebensogut fUr die 
an schlielSenden Lander, fUr die Gegen
den zum Beispiel um P rag und 
Pr eBb ur g, um Krakau und Bu
d ape s t , deren Bevolkerung ein
schlieBlich ihrer herrschenden Schichten 
wohl kaum ein schwacheres Verhaltnis 
zur Musik gehabt haben wird als der 
spatmittelalterliche Mensch in Par i 5 

und Gent , Cambrai und Lon
don. Bedenkt man schlieBlich, daB die 
Kaisergeschlechter d ieser Zeit, die Lu
xemburger, die Wittelsbacher und die 
alles zusammenfassenden Habsburger zu 
den kulturell aufgeschIossensten und 
vielseitig interessierten Fiirs tenhausern 
im Herbs t des Mittelalters gehorten und 
enge Verbindungen nach beiden Seiten, 
nach O st und West unterhielten, so 
zeigt s ich hier eine Llicke in der geistes
geschich tlichen Entwicklung, die nicht 
ohne genaue re Oberprlifung bleiben 
soUte und die zunachs t mindestens nach 
einer griindlicheren Bestandsaufnahme 
verh.ng t. 

Im Rahmen seiner weitgespannten 
Forschungen zu r deutschen Musikge
schichte des spateren Mittelalters hat 
Gerhard Pi e t z s c h diese bislang nur 
gelegcntlich beriihrte Aufgabe umsichtig 
und mit einer fes tumrissenen Frage
stellung in Angriff genommen. Wah
rend das bisher aus Deutschland be
kannte Musikgut flir diesen Zeitraum 
nicht besonders umfangreich und nur 
von mittelmaBiger Qualitat ist, war 
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liber die deutschen Musiker schon seit 
langerem erheblich mehr und auffallend 
Vorteilha ftes bekannt. Instrumenti sten 
aIler Art, Vokalisten und auch Instru
mentenbauer aus verschiedenen deut
schen La ndschaften waren an den ver
schiedensten und ge rade aucn. als an
spruchsvoll bekannten europaischen Fiir
stenhofen geschatzt und gesucht, wurden 
an andere Hofe ausgeliehen oder mil 
anderen ehrenvollen Auftragen bedacht 
und zuweilen beinahe Uberschwenglich 
gelobt. Das alles kann sich, wie es auch 
sonst in der alteren Musik zu sein pflegt, 
nimt nur auf die rein technische Fertig
keit beziehen ; es se tzt mindestens 
voraus, daB die ins Ausland berufenen 
Spielleute und Sange r auch bereits mit 
dem dort gepflegten und das heiBt mit 
dem hochs tehenden westeuropaischen 
Komposilionsgut vertrau t waren. Da die
se Musiker zumeist in Verbindung mil 
ihrer Heimat blieben und spa ter oft wie
der dorthin zurlickkehrten, ist damit die 
weitere Frage beriihrt, wieweit zum Bei
spiel die Arbeiten der groBen Nieder
lander und ihres Stilkreises auch in den 
ostlichen Nachbarlanden bekannt waren 
und wie ihre Nachwirkung gewesen sein 
konnte. Auf Grund diese r Beobachtun
gen hat sich der Verfasser ein vielver
sprechendes und bisher nur .an einzel
nen Stellen betretenes Arbeitsfeld ge
wahlt: die Untersuchung des Musikle
bens in den deutschen Landschaften des 
14. und 15. Jahrhunderts. Es geht also 
vor allem um die moglichst voll standige 
Erfassung der damals vorhandenen Kan
toreien und Instrumentalkapellen, ihre 
Zusammensetzung, ihre Aufgaben und 
ihre Musizierpraxis, ihre gegensei tigen 
Beziehungen und ihre Verbindungen zu 
anderen europaischen Landem . Der ver
fligbare Quellenbes tand weist flir diesen 
Zeitabschnitt in erster linie auf die 
FlirstenhOfe, wobei die GroBe des Ter
ritoriums nicht unbedingt ausschlagge
bend sein muB ; neben ihnen dUrften 
auch die Stadte und leis tungsfahigeren 
Stifter eine gewisse Rolle spieien, zu
mal gerade die bedeutenden Musiker 
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ihre wirt srnaftliche Existenz niellt selten 
auf der Milgliedschaft eines Dom- oder 
Stiftskapilels aufgebaut haben, wahrend 
kleinere wohl aurn eine feste Stellung 
im stiidtischen D ienst mit gelegentlicher 
WanderUitigkeit finden konnten. Erst 
wenn dieser weitverzweigte und schon 
fUr sich allein iiberaus reizvolle Fragen
komplex genauer erforscht ist, hat es 
einen gewissen Sinn und vielIejeht auch 
eine bessere Aussicht, nochmals die Fra
ge nach dem damaligen Musikschriftgut 
deutscher Provenienz zu durchdenken, 
die Moglichkeit groBerer Verluste eben-
50 vorurteilslos zu iiberpriifen wie das 
Verhaltnis des rezeptiven zum produk
liven Element in def einheimischen Kom
positionsarbeit. DaB in cler ietzten spat
gotischen Generation wieder ein gewis
ser Anstieg namentlich in mittel- und 
siiddeutschen Landschaften zu vermer
ken ist und mit Namen wie Heinrich 
Fin c k und Adam von F u I d a, Paul 
Ho f h a i mer und Alexander A g r i -
col a zur beginnenden Renaissance mit 
Ludwig 5enfl oder Johannes Waiter hin
iiberfiihrt, wird dabei sicher im Auge 
zu behalten, aber noch nicht ohne wei
teres fiir das Vorangegangene auszu
werten sein. 

Das vorliegende Buch ist aus der Ver
einigung zweier, sachlich zusammenhan
gender Themen hervorgegangen, die der 
Verfa'sser zunarnst voneinander getrennt 
begonnen hatte. Das eine ist bereits in 
dem Buchtitel enthalten. Es umfaBt die 
verstreuten und bisher wenig ausgewer
teten Nachrichten iiber Musik und Musi
ker bei Fiirsten tagungen und anderen 
fiirs tlichen Besuchen in Ko In, das als 
eine der bedeutendsten 5Uidte des deut
schen Mittelalters mil einer ungewohn
lichen Viel seitigkeit an eigener politi
scher, wirlschaftlicher und kultureller Be
Hitigung aufzuwarten hatte und iiberdies 
mil der Dichte seiner weitgespannten 
Verkehrsverbindungen wie durch die 
enge Nachbarschaft zu den Niederlan
den und seine alten englischen Bezie
hungen aIs vielbesuchter und bedeut
samer Treffpunkt besonders lohnend 
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sein muBle. Zudem hat Koln eine reich
haltige chronikalische Uberlieferung und 
das geschichtIich bedeutendste, als Aus
gangspunkt wie geschaffene, deutsche 
Stadtarchiv. Zur Erganzung und Weiter
fiihrung dieser zwar sehr ergiebigen, 
aber dach standortgebundenen Quellen
aussagen wurde das Material he range
zogen, das der Verfasser inzwischen fUr 
ein zweiles, sich damit vielfach beriih
rendes Thema gesammeit hatte, namlich 
fiir eine Untecsuchung iiber die Hof
kapellen und Kantoreien der deutschen 
Fiirs ten im :14. und :15. Jahrhundert. 
Technische Erwagungen iiber den Ac
beitstag und die Moglichkeiten der Ver
offentlichung haben dabei mitgespro
chen, aber die Zusammenfassung ist der 
Same selbst nicht abtdiglich geworden. 
Im Interesse der Arbeit hatte allenfalls 
eine Erweiterung des THels gelegen, der 
nunmehr zu bescheiden aussieht; es 
muB deshalb namdriicklich daeauf hinge
wiesen werden, daB das Buch sehr viel 
mehe enthalt, als der Leser erwarten 
wird. 

Das dargebotene Quellenmaterial be
ginnt im allgemeinen mit dem :14. Jahr
hundert, wahrend zum Endpunkt das 
Jahr :1486 als Kronungsjahr Maximili
ans I. damit als ein musikgesrnichtlirn 
nimt unwichtiger Einschnitt gewahlt 
wurde, dom reichen einzelne Angaben 
nam beiden Seiten dariiber hinaus. So 
ist als erster Fiirstenbesuch in Koln der 
Einzug Isabellas von England, der kiinf
ligen Kaiserin, :1235 mil einer schon 
recht eingehenden 5childerung des musi
kali schen Empfangs zu vermerken (5. 
32 f.). Wie aufsrnluBreich die spater 
dorn fast vollig zuriicktretenden eng
Iisrnen Verbindungen sind, laBt sim 
wiederholt feststellen ; cs sci wenigstens 
erwahnt, daB ein englischer Bischaf auf 
der Reise zum Konzil nam Konstanz 
ein Hochamt mil seinen eigenen 5an
geen im Kolner Dom hielt (:14:16, 5. 37) . 
Besonders ergiebig haben sich die an
schlieBend dargestellten Nachfarschun
gen iiber die Hofhaltung der Kaiser und 
Konige erwiesen, die mit dem Luxem-
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burger Heinrkh VII. (13°8-13) begin
nen und sich bald zu unerwartetem Um
fang entfalten konnten. Stehen die Herr
scher des Reiches dom wahrend dieses 
Zeitraumes im engsten Zusammenhang 
mU ihrem eigenen Familienverband, mU 
ihrer Hausmacht und daher auch mit den 
daraus erwachsenen kulturellen Verbin
dungen. Hier haben sich die vorausge
gangenen Arbeiten des Verfasse rs iiber 
die Hofmusik der Kurfiirsten von der 
Pfalz und die Weiterfiihrung friiherer, 
namentlich von Hans Joachim Moser 
begonnener Untersuchungen iiber die 
spateren Habsburger und Kaiser Fried
rich Ill . (1440- C}J), den Vater Maxi
milians I., besonders gelohnt. Die Mu
sik an dem hochangesehenen kurpfal
zischen Hof mU seinen weitreichenden 
europaischen Verwandtschaftsbeziehun
gen kann bis in das ausgehende 14. 
Jahrhundert zuriick verfolgt und Konig 
Rupremt (1400-10) aus seinem pfal
zischen Quellenmaterial als erster deut
scher Konig mit einer eigenen Kantorei 
nachgewiesen werden (5. 51 f.). Aber 
auch die hochentwickelte Musikkultur 
des Hauses Habsburg laBt sich nunmehr 
zu einem nicht ganz geringen Teil auf 
ihre Vorfahren aus dem Kaisergeschlecht 
der luxemburger, mit Sicherheit auf die 
Kantorei des Kaisers Sigismund (1410 
bis 1437) zuriickfiihren, mil dessen Erb
schaft sie an seinen Schwiegersohn Al
brccht von Habsburg, den neuen Konig, 
iiberging (5. 53 ff.)j die dadurch gesi
cherfe Zuweisung eines handschriftlich 
iiberlieferten Requiems " Romanorum 
rex" (5. 57, 63) zeigt, welche Moglich
kei~en dieser neue Forschungsweg er
oHnet. 

Der Ertrag beschrankt sich jedom 
k ~ i n e s w e g s auf die K a i s e r und 
K ij n i g e , denn die Hofhaltung der 
anderen, ihnen an Macht und Ansehen 
oft glcichkommenden F ii r s ten g e -
se hie c h t e r treten durch die For
schungen des Verfassers jetzt weil deut
licher und zuweilen erstmaHg aus dem 
Dunkel der Vergangenheit heraus, und 
ebenfall s nicht zuletzt durch ihre viel-
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fachen Verbindungen untereinander und 
mit den Nachbarlandern, zu denen in 
dieser Zeit noch kein ausgepragter na
tionaler Unterschied besteht. Die geist
lichen Kurfiirsten von Mainz, Koln und 
Trier stehen ebenso wie die zwischen 
ihnen gelegene Kurpfalz in engeren tra
ditionellen Beziehungen zu Frankreich, 
Burgund und England, wahrend Boh
men, Brandenburg und Sachsen nach 
beiden 5eiten, auch zu den ostlichen 
NachbarUindern, gerichtet waren (5. 82 
H.). Ahnliches laSt sich bei den an
deren, bisher naher untersuchten FUr
stengeschlcchtern beobachten. 50 waren 
die Herzoge von Pommern und von 
Mecklenburg mit ihren Musikern auch 
an westlichen HOfen wie zum Beispiel 
bei den kunstsinnigen Herzogen von 
Geldern bekanntj als Gegenstiick sei 
erwahnt, daB Herzog Wilhelm von Gel
dern seine Trompeter eigens fUr eine 
" Engelsche reyse" mit neuer Garderobe 
ausstatten lieS und sic andererseits auf 
seine Fahrt in das Deutschordensland 
PreuSen mitnahm (5. 124 f. , 147 f .). 
Auch die Grafen von Henneberg sind 
mil ihren Fiedlern und PEeifern senon 
gegen Ende des 14. Jahrhunderts in den 
Niederlanden, in Dcn Haag, in Geldern 
und im Hcnnegau anzutreHen (5.134 f.) ; 
ihr friihes Ausslerben hat ahnlich wie 
bei den Grafen von Katlenelnbogen 
(5. 144 f.) lange vergessen lassen, daB 
es sirn um zwei nicht nur politisch, 
sondern auch kulturell sehr angesehene 
Geschlechter mit weitreichenden Ver
bindungen gehandelt hat (nachzut-ragen 
ist bei den Hennebergern (5. 133 E.) der 
hessische Anteil, der sich auen in der 
spateren ArchiviiberlieEerung ausgewirkt 
hat). DaB der Verfasser unter den deut
schen Reichsfiirsten auch die Konige von 
Oanemark und die Herzoge von Savoyen 
mit ansehnHchem neu crschlossenem 
Material auffUhre n kann, wirft ein be
sonders deutliches Urnt auf die viel
fame und aufschluSreirne VerElechtung 
der dynastischen und politisenen Ver
haltnissc mit dem kulturellen leben. 
Wenn der danisrne Konig Christoph 



mit seinen Musikern in NUrnberg und 
Nordlingen Aufenthalt n immt, ist dies 
aus seiner sUddeutschen Herkunft, aus 
dem Hause W ittelsbach, verstandlich, 
aber auch sein Nachfolger, der frUhere 
Graf Christian von Oldenburg ist mit 
seinen Pfeifern, Lautenschlagern, Trom
petern und Posaunenblasern auf dem 
Reichstag zu Regensburg wie im baye
rischen Landshut zu finden (5. 1.20 f., 
hier sicher infolge seiner frUheren Hei
rat mit Chris tophs Witwe Dorothea von 
Brandenburg). Und der Meister Enrico 
Tedesco ist nur einer von den nicht 
wenigen, zumeist sUddeutschen Musikern, 
die sich als Spezialis ten IIdi corde" und 
IIdi organi" an dem besonders an
spruchsvollen Hofe des Herzogs von 
5avoyen aufzuhalten pflegten und dort 
schon seit 1359 in ungewohnlich hau
figer Folge zu belegen sind (5. 149 f.). 
5avoyen unterhielt engere verwandt
schaftliche Beziehungen mit den Kur
fti rs ten von der Pfalz, und die Kantorei 
der Herzoge, "die 1433 als eine der 
besten der Welt bezeichnet wurde" (5. 
1: 50), dUrfte bei den Hochzei tsfeiern der 
beiden kulturell hoch angesehenen Ftir
stenhauser nich t unHitig geblieben sein. 
Es ist fUr den Verfasser sicher person
lich eine schone Entdeckung gewesen, 
daB er einen der groBten Meister des 
15. Jahrhunderts, den Niederlander 
Guillaume Dufay mit hoher Wahrschein
lichkeit als Mitglied der savoyischen 
Kantorei namhaft machen und damit 
zugleich eine unmittelbare Verbindung 
des Komponisten zum kurpfalzisdlen 
Hofe erschlieBen konnte (5. 151). 

DaB die Landgrafen von H e s 5 e n 
gleichfalls mil wertvollen neuen Funden 
vertreten sind, wird urn so weniger ver
wundern, als Landgraf Hermann Iangere 
Zeit Erzbischof von Koln war (1.480 hi s 
1508) und wohi nimt nur zur Homzei t 
seines Neffen Wilhelm mit der Prin
zessin Jolande von Lothringen nam 
Kassel gekommen sein wird, wo er mit 
acht Trompetern , drei Lautenisten und 
Hinf 5angern aus seiner noch umfang
reicheren Hofkapelle sicher audt ein 
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Programm von entsprechender Qualitat 
beisteuern konnte (5. 92 f.). FUr Hes
sen selbst ist noch eine eingehendere 
Untersuchung in Aussidtt genommen, 
aber bereits in der vorliegenden Arbeit 
sind eine Reihe aufschluBreicher Mit
teilungen en thaIten, d ie gerade in der 
vergieichenden Betrachtung mit den an
deren FUrstenhOfen an Farbigkeit und 
Weite des Hintergrunds gewinnen (5. 35, 
39, 84, '116, '118, 133, 135 ff.). In diesem 
Zusarnrnenhang crhalten auch die schon 
frUher van Hermann Diemar veroffent
lichten, aber wenig beachteten Nadt
richten Uber d ie BemUhungen Landgraf 
Ludwig 11. urn den Ausbau seiner Kas
seler Kantorei (vgt. 5. 136 f.) eine Be
deutung, die Uber den dort verzeichneten 
Einzelfall hinausreicht. An sim geht es 
dabei nur urn den rn iBglUckten Versuch, 
einen begabten Kolner Jungen nach Kas
set zu ziehen (man wird etwas an die 
sonst natUrli ch ganz anders verlaufen
den Verhandlungen urn Heinridt 5dtiltz 
erinnert). Aber sie vermitteln Uber die 
schon rnusikgeschichtlich interessanten 
Details hinaus einen lehrreichen Einblick 
in d ie verhiiltnismaBig regen und nicht 
ganz un komplizierten Beziehungen Hes
sens zu der niederrheinischen Metro
pole, die vielleicht schon in einem ge
wissen Zusarnmenhang rnit dem Auf
s tieg des spateren Erzbischofs Hermann 
stehen (er war sei t 1462 Student und 
dann Prabendar in Koln gewesen). DaB 
Landgraf Ludwig in seinern hartnackigen 
BernUhen urn den koinischen Sanger 
1470 sogar einen Freigrafen einzuschal
ten versumte, urn die geri ch tlidte Aus
lieferung vom Kolner 5tadtra t zu er
zwingen (5. 137), hat eine doppelte 
Pointe: der besagte Freigraf Regenhard 
L a u r end, ein bekannter und politisch 
nicht ungefahrlicher Mann, hatte seinen 
offiziellen Amtssitz in F rei e n h a -
g e n , also auf westfalischem Boden und 
im Bereich des Erzbischofs von Koln als 
westfalischen Herzogs, aber auBerdern 
war er landgraflicher 5multheiB in 
W 0 1 f hag e n und amtierte auch an 
diesem zweiten Wohnsilz aIs Freigraf, 
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also auf hessischem Boden (so 1.467: 
stAM, Waldecker Urkunden Nr. 6,51.). 
sein gIeidmamiger sohn hatte in Ko I n 
promoviert und wurde hessischer Rat in 
K ass e I . Da der Landgraf iiberdies 
noch zwei ter Geri ch tsherr in Freienhagen 
war, ha t man also hochstwahrscheinlich 
versucht, die mit ihrem Erzbischof nicht 
besonders innig stehende stadt Koln 
von mehreren seiten unter Druck zu 
setzen. Es konnte vielleicht auch die 
Vermutung von Pietzsch unterstiitzen, 
daB der ebenfa ll s in KOln wohlbekannte 
landgriHliche sangermeister Johannes 
von soest dabei seine Hand im Spiel 
gehabt habe; er muB kurz vorher an 
den Landgrafenhof nach Kassel beru
fen worden sein. 

Aufmerksam gemacht sei wenigstens 
kurz auf die wertvollen m e t h od i -
5 C hen A n r e g un g en, die sich aus 
dem durchgearbeiteten Quellenmaterial 
entnehmen lassen. So wird man den 
Hinweis im Auge behalten miissen, daB 
die Instrumentalkapellen zahlenmaBig 
und auch im einzelnen oft leichter erfaBt 
werden konnen als die Kantoreien, de
ren Mitglieder zumeis l keine in den H of
rechnungen aufzufiihrende Besoldung er
halten, sondern mil einer pfriinde und 
daher mit eigenen, nicht durch die Rech
nung laufenden Einkiinften ausgestattet 
sind (5. 9). Ebenso muB zwischen den 
zum Hofstaat gehorenden Pfeifern und 
Trompetern mit ihren regelmaBigen 
Gratifikationen und den nur gelegentlim 
herangezogenen, aber dann aum in der 
Redmung aufgefiihrten spielleuten un
terschieden werden (5. 1.72), da sonst 
leicht fal sche Vorstellungen iiber den 
Personalstand der Hofmusik entstehen 
konnen. Auch laBt sich zuweHen an den 
Rechnungseintragen genau unterschei
den, ob zum Beispiel Albrem t Amilles 
von Brandenburg in se iner Eigenschaft 
als KurfUrst und Chef des Hauses Ho
henzollern oder als einfacher Markgraf 
auftritt (5. 1.02). Auffallen wird es auch, 
daB die Pfeifer des Markgrafen von 
Mahren bei einer Konigskronung in 
Aachen (1.376, S. 47) eine hohere Ver-
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gUtung erhalten als ihre KoIlegen aus 
Nassau - vielleicht weil der neugekronte 
Konig Wenzel der Vetter ihres Landes
herm war? - Angesichts des so Uber
raschend reichhaltigen Quellenbestandes 
wird die Frage en tstehen, ob vielleicht 
auch die Bildquellen fUr den behandelten 
Zeitraum noch etwas hergeben konnten. 
Zuverlassige zeitgenossische Darstellun
gen werden wohl nicht all zu haufig und 
mlihsam aufzu treiben sein. Auch schei
nen die Musiker von der malenden 
Zunft zunarnst nicht besonders widtHg 
genommen zu sein, wenn man etwa an 
ihre verhaltnismaBig bescheidene RoUe 
auf dem spatromanismen Hochzei lsbild 
im Hessenhof zu SchmaJkaiden oder an 
den sie fa st ganz Ubergehenden Rom
fahrtzyklus Kaiser Heinrichs VII. in der 
Trierer Baldewinshandschrift denkt ; beim 
Besuch Karl s IV. in Paris sind die Hof
trompeter se ines franzosischen Neffen 
in der aIlerdings weit spater, urn 1.450, 
entstandenen Bildchronik des Jean Fou
quet ganz ande rs herausgestellt. DaB 
man fUr diesen Zei tra um auen in 
Deu tschland etwas mehr finden konnte, 
Iassen einzelne, vom Fortschritt ver
schonte Uberres te wie das splitgotische 
Kantoreizimmer des KoIIegiatstifts in 
Fritzlar moglich ersmeinen. 

Der weitaus graBte Teil des QueIIen
stoffs ist a us unbekanntem oder kaum 
beachteten Belegs tellen in deutschen und 
a uslandischen Archiven und Bibliothe
ken oder aus der oft sehr entlegenen 
Lokallitera tur zusammengetragen; die 
FundstelIen werden auen anderen, nicht 
nur musikgesrnichtlichen Forschern, wert
volle H inweise flir eigene Arbeiten ge
ben konnen. FUr kUnftige Veroffentli
chungen ware die Einfiihrung von sei
tenUbersduiften zu empfehlen, die eine 
leichtere Obersicht insbesondere bei den 
ausfUhrlicher behandelten FUrstenhliu
sern ges tatten wUrden. Die Einleitung 
und die Erlauterungen xu der mUhsam 
erschlossenen und sorgfaItig durchge
arbeiteten Oberlieferungsmasse sind les
bar und anschaulich geschrieben und ge
ben einen Uber das anstehende Thema 

• 



hinausreichenden Einblick in die Auf
gaben und Probleme der modernen Mu
sikforschung. So darf das Werk als eine 
reichhaltige Fundgrube ftir einen kul
tureH bedeutsamen und noch viel zu 
wenig bekannten Geschichtsabschnitt 
empfohlen werden, die nicht nur dem 
musikgeschichtlich Interess ierten Vieles 
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zu geben vermag. Man wird s ich immer 
wieder mil Freude darin vertiefen und 
Neues entdecken konnen. Es ist sehr zu 
wtinschen, daB der Verfasser seine um
fangreichen und verheiBungsvoll begon
nenen Arbeiten auf dem eingeschlage
nen Wege weiterftihren kann. 

Claus Cramer 

ALLGEMEINE GESCHICHTE 

Bibliographie zur Stiidtegeschidlte 
Deutschlands. Acta collegii historiae 
urbanae societatis historicorum in
ternationalis. Unter Mitwirkung 
zahlreicher Sachkenner herausgege
ben von Eridl Key s er. Bahlau 
Verlag, Kaln. :1969. 404 Seiten, 
1 farbige Karte in Rudcentasche. Ln. 
DM 58,-. 

Die von Erich Keyser, dem im Februar 
:1968 verstorbenen langjahrigen Heraus
geber des Deutschen 5tadtebuches, be
arbeitete Bibliographie zur 5tadtege
schichte Deutschlands schlieBt an die 
bisher von der Internationalen Kommis
sion ftir 5tadtegeschirnle veroffentlich
ten Bibliographien zur 5tadtegeschichte 
Skandinaviens, GroBbritanniens, Frank
reichs und der Schweiz an. 

Die Anlage der Bibliographie, die 
Auswahl des auf 5000 Tilel begrenzten 
Srnrifttums und der aufgenommenen 
Stadte sowie die raumliche Begrenzung 
(Deutschland in den Grenzen von :1937) 
werden im Vorwort eriautert. 

Gegliedert ist die Bibliographie in 
einen sys tematisch aufgebauten allge
meinen Teil, der Veroffentlichungen 
tiber deutsche Stadtegeschichte im gan
zen nachweist, und in einen besondeien 
Teil nach den deutschen Landern und 
Provinzen. Die Einteilung dieses zwei
ten Teils entspricht der Anlage des 

Deutschen Stadtebuches, so daB beide 
Werke gut ncbeneinander benutzt wer
den konnen. 

Der erste Teil bietet eine gute Ein
ftihrung in das Schrifttum zur alIge
meinen deutschen 5tadtegeschichte. Un
ter den hier aufgefUhrten HandbUchern 
f e hie n allerdings der " T err i to -
r i e n - Plo e t z" (Geschichte der deut
schen Lander, hg. G. W . Sante, Bd. 1 , 

1964) und das D e h i 0 ' s c h e H and -
b u c h der deutschen Kunstdenkmaler. 
Wie Nachprlifungen ergaben, sind hier 
wie aum im zweiten Teil die biblio
graphischen Angaben tiber Auflagen 
(z. B. Nr. 1.: Dahlmann-Waitz, Nr. 33: 
Handbuch der Historischen Statten, Nr. 
288: H. Planitz, Deutsche Rechtsge
schichte) , Nach- bzw. Neudrucke (z. B. 
Nr. 23 u. 25: Gengler, Nr. 30: Merian, 
Topographia Germaniae) und Erschei
nungsort (z. B. Nr. 19: Deutsches Ai
chiv) nicht immer ganz genau. Bei 
Zeitschriften und Reihenpublikationen 
ist nicht immer ersichtlich, ob diese noch 
weitergeftihrt werden (z. B. Nr. 2: 

Jahresberichte fUr deutsche Geschichte). 

Die einzelnen Abschnitte des zweiten, 
nach den Landern und Provinzen ge
gliederten Teiles sind in Umfang und 
Grtindlichkeit der Bearbeitung remt un
terschiedIich ausgefallen. Insgesamt 
sind die slid- und slidwestdeutschen 
Lander eingehender behandelt als die 
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Ubrigen Gebiete. Am ausfilhrlichsten 
ist wohl der Abschnitt HRheinland
Pfalz, Saarland" , in dem 8,5 (== 75 010) 
der im entsprechenden Band des 5Uidte
buenes verzeichneten (112) 5Uidte auf
gefUhrt sind. DaB man auen hier den 
einen oder anderen THel vermiSt, ist 
bei der Notwendigkeit der Auswahl 
wohl nicht zu vermeiden. 

Die Anlage der Bibliographie ist gut 
durdtdacht. Die im allgemeinen Teil 
verwandte 5ystematik kehrt in den ein
zelnen Unterabsennitten in den Rand
ziffern wieder und ermoglicht so eine 
rasche Orientierung zu bestimmten 
SaenJragen. 5torend ist es a llerdings, 
daB die Randziffern z. T . fehlen (z. B. 
Nr. 1664, 1665). bei den falschen THeln 
stehen (z. B. Nr. 1754 b) oder durch
einandergehen (z. B. 5. 28) . Auen daB 
die Randziffer Id : "Archive" in der 
"Vorbemerkung zur Gliederung" fehIt, 
ist unschon , besonders da diese Rand
ziffer in den einen AbschnHten vor
kommt (z. B. Bayem, WUrttemberg, Ba
den, Rheinland-Pfalz) , in anderen aber 
wieder fehlt (z. B. Hessen, 5chleswig
Holstein , Pommern etc.). Beim Ortsre
gister ist hervorzuheben, daB bei mehr
sprachigen Ortsnamen aJle Namensfor
men aufgenommen wurden. Das Ver
fa sserregister scheint, wie NachprUfun
sen ergaben, nicht ganz zuverHissig zu 
sein; einzelne Verfasser erscheinen gar 
niellt (z. B. Nr. 2,5 a : Gaupp), andere 
werden mehrfam in verschiedener 
Schreibung verzeichnet (z. B. K. A. Eck
hardt). Zu bedauern ist, daB in dieser 
Bibliographic ohne jegliche Verweise 
gearbeitet wird. So ist es unvermeid
lich, daB verschiedene Tilel mehrfam 
aufgenommen sind; am aufHilIigsten 
ist dies im Abschnitt WUrttemberg, wo 
die unter Nr. 717 und 718 verzeich
neten Oberamts- bzw. Kreisbeschrei
bungen unter den einzelnen 5tiidten je
weils nom einmal aufgefUhrt sind. Da 
die Zahl der aufzunehmenden Tite] auf 
5000 Nummern begrenzt war, hatte mit 
Hilfe cler Verweise ein etwas breiterer 
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Oberblick iiber das 5mrifttum zur deut
schen 5Uidtegeschichte gegeben werden 
ko nnen. Die EinfUhrung von Verweisen 
hatte alJerdings eine eingehende Re
daktion des Gesamtmanuskripts erfor
dert. an der es offenbar gefehlt hat. 

Der Absmnitt Uber H e 5 s en , der 
im Rahmen dieser Zeitschrift besonders 
interessiert, ist sehr knapp. Von den 
161 im vierten Band des deutschen 
5tadtebuches behandelten 5t5.dten sind 
hi er nur 33 (knapp 20 %) aufgenom
men (Reg.-Bez. Kassel: 15, ehem. Reg.
Bez. Wiesbaden 1'1 , ehem. Reg.-Bez. 
Darmstadt 7). So vermiBt man z. B. 
Butzbach, G riinberg, Heppenheim, Hom
berg/Hze, Id stein, Lauterbach, Melsun
gen, Michelstadt, Rotenburg, Se ligen
stadt, Treys3, Weilburg oder Ziegen
hain, 5Hidte, die z. T. als MHtelpunkte 
kleiner Herrsmaften fUr die Gesch.ich.te 
von Hessen bedeutsam waren. 

Die Auswahl des Schrifttums ersdteint 
ebenfa lls recht ungleichmaBig. So fehlen 
im allgemeinen Teil (Nr. 1533-1591) 
z. B. die Veroffentlichungen der Histo
ri schen Kommission filr Hessen und 
Waldeck (Marburg) und der Hessischen 
Historisch.en Kommission (Darmstadt) -
die Histori srne Kommission fUr Nassau 
(mit falschen Erscheinungsorten) und 
Frankfurt sind aufgenommen (Nr. 1.539 
und 1541) -, die 5chriften des hessi
schen Landesamtes fUr geschichtliche 
Landeskunde, die Reihe der Hessischen 
Ortsbesrnreibungen, das Hessische Orts
namenburn Bd. 1 : 5tarkenburg von W. 
MUlier, W. Dersch, Hessisches Kloster
buch, die ArbeHen von Kleinfeldt-Wei
rich und B. Demandt zur kirchlichen 
Organisation des oberhessisch-nassaui
schen Raumes und von Hessen siidlich 
des Mains, die Inventare der Kunst
denkmaler und Literatur Uber die Ar
chive in Hessen. Von den Veroffentli
chungen der Historismen Kommission 
(Marburg) sind zwar einige Bande (Nr. 
1549, 1550) aufgenommen, ebenso auch 
van den Schriften des Landesamts (Nr. 



1554, 1591); dom hatte hier eme Zu
sammenfassung der fUr die Stadtege
smichte bedeutsamen Veroffentlichun
gen unter einer Nummer, so wie es in 
anderen landsmaftlichen Abschnitten 
geschehen ist, die Obersimt erIeichtert 
und auch Raum fUr weitere Tilel ge
Iassen. Auch hier ware durch Verwen
dung von Verweisen die DoppelauffUh
rung einzelner Werke zugunsten einer 
breiteren Auswahl zu vermeiden ge
wesen. 

Die THel bei den einzelnen Stadte
bibliographien sind z. T. nur unvoll
stand ig aufgefiihrt. So sind z. B. Re
gesten zur Geschichte von Alsfeld nom 
in den Banden 33 und 34 der Neuen 
Folge der Mitteilungen des Oberhessi
schen Geschichtsvereins enthalten; bei 
Fulda ware auch Band 35 der Fuldaer 
Geschichtsblatter zu nennen gewesen. 
Bei GieSen, Herborn und Marburg ver
miSt man Literatur zu den Universita
ten , die in den anderen Abschnitten 
- z. B. bei Freiburg, Heidelberg, Mainz 
u. a. - ausfUhrlich berUcksichtigt sind. 
Die Auswahl des Schrifttums zu den 
hier aufgenommenen hess ismen SHidten 
erscheint sehr liickenhaft und kann 
kaum einen wirklichen OberbIick Uber 
den Stand der hessischen Stadtefor
schung geben. Die Vermutung, daB in 
dem Abschnitt Hessen nur eine Ergan
zung zu den Literaturangaben im vier
ten Band des Stadtebuches (1958) gege
ben werden soli, trifft, wie NachprUfun
gen ergaben, nimt zu, da mit Ausnah
me weniger, erst nach 1958 erschiene
ner Schriften fast alle zitierten Werke 
auch dort smon vorkommen. 

An einigen Beispielen sei kurz ge-' 
zeigt, welche THel nam Meinung des 
Rez. zumindest hatten aufgenommen 
werden sollen. 

D a r m s t a d t (Nr. 1602, 1603): 
aufgefUhrt sind: G. Ha u pt, Die Bau
und Kunstdenkmaler der Sladt Darm
stad t. 2 Bde. (1952154) und W. Sa
b a is, Vom Geist einer Stadt (1956) . 
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Hier hatten noch genannt werden mUs
sen: K. E. De m and t , Regesten der 
Grafen von Katzenelnbogen 106~1486. 
4 Bde. (1954-1957) bzw. Verweis auf 
Nr. 1551; A. M U I I er, Aus Darm
stadts Vergangenheit (21939); G I a e s -
sing, Mueller und E. Stein, 
Darmstadt (;;;; Monographien deutsmer 
Stadte 3, 1913). 

F u I d a (Nr. 1659-1663): Zu den 
verzeichneten THeln hatten - unter 
Verzimt auf die beiden Bildbande Nr. 
1662 und 1663 - dazugenommen wer
den sollen : E. F. J. D r 0 n k e, Codex 
diplomaticus Fuldensis (1847-185°); 
Ed. E. S t e n ge l, Urkundenbuch des 
Klosters Fulda I (1958); A. J est a d t , 
Die Kataster der Stadt Fulda im 18. und 
'9· Jh . I-Ill ('937-'949); L. Pr a 11 e 
u. Gr. R i c h t er, Die Fuldaer Stadt
pfarrei (1952); K. L ii bee k, Die Ful
daer Biirgeraufstande 1331/32 (in: ZRG. 
GA. 68, '95'). 

Her 5 f e I d (Nr. 1597): hier ist nur 
der Aufsatz von W. He B, Der Hers
felder Marktplatz (in: Hess. Jb. fUr Lan
desgesch. 4, 1954) aufgefUhrt. Zu nen
nen gewesen waren: L. De m me , 
Nachrichten und Urkunden zur Chronik 
von Hersfeld I-Ill (1891-19°1); H. 
We i r i c h , Urkundenbuch der Reichs
abtei Hersfeld I (1936); W. Ne u
h a us , Geschichte von Hersfeld 
(21954); H . But t e, Stift und Stadt 
Hersfeld im 14. Jh ., mil einem An
hang: Die Sladt Hersfeld bis zum Be
ginn des 15. Jhs. (Diss. Marburg 1911); 
W. Ne u h a us , Hersfelder Turn. 
Beitrr. zur Geschichte des Hersfelder 
WoIlgewerbes (1950). 

K ass e 1 (Nr. 1684-169°): Zu den 
genannten Werken mUSten m. E. dazu
genommen werden: J. Se h u I t z e, 
Kloster, Stifter u. HospiUiler der Stadt 
Kassel u. Kloster WeiBenstein. Rege
sten u. Urkunden (1913); A. 5 t 0 1-
z e I , Casseler Stadtrechnungen aus cler 
Zeit von 1468-1553 (--+ ZHG NF. 
Suppl. 3, 1871); C. K net 5 ch , Ge-
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schoBbuch der Stadt Cassel von 1543 
(-+ NGFKW 9, 1934 NL 3) ; A. 5 t 0 1-
z e l , Burgermeis ter und Rat der Stadt 
Kassel (1239-1650) (-+ ZHG 15,1874); 
A. H o I t m eye r , AIt-Cassel (1913) 
und Verweis auf den Band Stadt Kas
set der Ba u- und Kunstdenkmaler (hg. 
A. Holtmeyer, 1923). 

M a r bur g (1696--17°5) : unter Ver
zicht auf die Nummern 1698 (Schnack) 
und 1699 (Meyer-Barkhausen) hatten 
angefUhrt werden miissen : A. Eck -
h a r d t , Oberhessische KlOster II 
(Stadt Marburg un d Stift Wetter) 
(1967) ; A. W Y ss, Urkundenbuch der 
Deutschordensballei Hessen 1-3 (1879-
1899) oder Verweis auf Nr. 1547; F. 
K ii c h u. B. N i e m eye r , Bau- und 
Kun5tdenkmaler Bd. 8 : Kr. Marburg 
Stadt 1 . Teil (1934) oder Verweis auf 
Bau- und KunstdenkmaIer ; Marburg 
und Umgebung, ein landeskundlicher 
Exkursionsfuhrer (1966); J. G i m bel, 
Eine deut sche Stadt unter amerikani
scher Besa tzung. Marburg 1945-1952 
(1964). 

Fur fas t alle a ufgenommenen Stiidte 
lieBen sich weitere Erganzungen brin
gen, wie eine Ourchsknt des SUidte
buches oder des Registerbandes zu K. E. 
De m and t , Schrifttum zur Geschichte 
und gesch ichtlichen Landeskunde von 
Hessen zeigt. 

Eine begrenzte AuswahI aus dem rei
chen Schri fttum wird freilich immer 
Wunsche offenlassen. Doch soU ten in 
einer Bibliographie, d ie - wie im Vor
wort betont - "der internationa len wie 
der innerdeutschen Forschungsarbeit 
breiten Zugang zum Scnrifttum gewah
ren" soil, die wesen tlichen Quellenver
offentlichungen, die grundlegenden Mo
nographien und die neue Einsichten 
bzw. weiterfuhrende Geda nken entwik
kelnden Arbei ten verzeichnet sein . In 
dem Abschnitt Hessen der vorliegenden 
Bibliographie s ind diese Grundvoraus
setzungen leider nicht gegeben. Wer 
5ich uber hessische Stadtegeschichte un-
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terrichten will , wird auch in Zukunft so
fo rt nach dem Hessen-Band des Stadte
buches und der Demandtschen Biblio
graphie, die je tzt durch das - in dieser 
Bibliographie noch nicht a ngefiihrte -
Register hervorragend erschlossen ist, 
greifen mussen, 

Sieht man von dem recht unbefriedi
genden Abschnitt He5sen ab, so bietet 
die Bibliogra phie zur Stadtegeschichte 
Oeutschlands im ganzen ein recht 
brauchbares Hilfsmittel zur ersten In
formation . Fii r eingehendere Untersu
chungen wird man aber auch in Zukunft 
a uf die grundlegenden Bande des Oeut
schen SHidtebuches, den Oahlmann
Wai tz und d ie regionalen Bibliogra
phien nicht verzichten konnen. 

Hans-Peter Lachmann 

Die Stiidte Mitteleuropas im :12 . und 
13. lal1 rhwldert. Herausgegeben vom 
Archiv der S tadt Linz. Schriftleitu ng 
Dr. W ilh e lm Rau sc h . (;;; Bei
triige zur Geschich te der Stiidte Mit
telel4 ropas I). Lin z 1963. 153 5., 
H Gru ndrisse im Text. Ka rt. DM 
2 0 ,-. 

Oer gehaltvolle Band, dessen Wiirdi
gung Wilhelm N i e m ey e r nicht mehr 
abschlieBen konn te, ist al s Ergebnis 
einer Tagung erschienen, d ie der ver
dienstvolle Stad tarchiva r von Linz unter 
dem Gesamtthema .,Stadtarchive und 
5 ta d tgeschich ts fo rsch ung" d urchge fiihrt 
ha tte. Schon ein Oberblick der Vortra
genden, ihrer Herku nft und ihrer Spe
zialthemen laB t den wei tgespannten Be
reich des Buches erkennen, das in der 
zunehmend belebten Diskussion zur 
Stadtentwicklung einen bedeutsamen 
Beitrag fur eine ihrer wichtigsten Pha
sen Iiefert : Ferna nd Vercauteren aus 
Lii ttich g ibt einen zusammenfassenden 
Oberblick iiber die europaischen Stadte 
his zum 11. Jahrhundert und d ie damit 
verbundenen Forschungsprobleme, Ri
chard La u f n e r aus Trier behandelt 
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das rheinische Stlicltewesen im Hoch
mittelaIter, Otto Fe g e r aus Konstanz 
widmet s ich dem siiclwestcleutsmen Be
reich im 12. und 13. Jahrhundert, Jiir
gen 5 y cl 0 w aus Tiibingen berichtet 
iiber die An Hinge des SHidtewesens in 
Bayern und Osterreich, Karl Gut k a 5 

aus Sf. Pollen schlieBt sim mit weite
ren Gedanken tiber die osterreichische 
Entwiddung irn 1.2. und 1.3. Jahrhundert 
an, Adalbert K I a a r aus Wien unter
sucht die Siedlungsformen def osterrei
chischen DonausUidte, Carl H a a 5 e 
aus Hannover geht den Grundfragen 
def nordwestdeutsmen Stadtegeschidtte 
bis ins '13. Jahrhundert nach und Fran
tisek K a v k a aus Prag runclet das 
Ganze mil einer Darstellung def Stlidte 
Bohmens und Mlihrens zur Zeit des 
Premysliden-Staales ab. So kann das 
gleiche Grundmotiv unter den verschie
dens ten landschaftlichen Bedingungen 
variiert werden, von dem uralten romi
schen Kulturboden des Rhein- und 00-
naulandes liber einige - leider nur eini
ge - Landschaften der Germania libera 
in das altslawische Siedlungsland mil 
seinen eigenstandigen Voraussetzungen 
und Leistungen hinuber. 

Urn so gewichtiger erscheint das Er
gebnis, das im Verlaufe dieser mannig
fachen Variationen an den verschieden
sten SteIlen wiederkehrt: "die" Stadl 
gibt es wohl nicht. Es gibt zwar eine 
ganze Reihe von Entwicklungsbedingun
gen und Moglichkeiten, die sich UberaU 
oder doch an den meisten Stellen an
bieten, aber sie sind nicht UberaIl oder 
doch nicht zur gleichen Zeit aufgenom
men und genutzt worden. Wenn sich 
die altere Stadtforschung vor allem urn 
eine feste Definition des Stadtbegriffs 
und die nahere Bestimmung der hierfur 
erfo rderlichen Merkmale bemUht hatte, 
ist dies an sich nicht nur verstand
liche, sondern auch notwendige BemU
hen im Verlaufe der letzten Jahrzehnte 
zunehmend durm die Erkenntnis abge
lost worden, dalS nicht nur die Wur
zeIn und die Entstehung des abend-
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landism en Stlidtewesens, sondern auch 
seine weitere Entwicklung bis in das 
spate Mittelalter hinein eine Vielzahl 
von Moglichkeilen und Obergangsfor
men erkennen iassen , die nach Zeit und 
Raum wechseln und nur schwer, viel
leicht gar nicht unter einen gemeinsa
men Nenner zu bringen sind. Wohl 
wird man an den drei tragenden Haupt
elementen im GroBen und Ganzen fes t
halten mogen, die eine gewisse Ober
simt und ein annliherndes Kriterium 
fUr das geben , was in irgendeiner Art 
und irgendeiner Zeit als Stadt oder 
stadtahnliches Gebilde betrachtet wer
den konnte . Die Befes tigung, die Markt
wirtschaft und die Selbstverwaltung 
werden wohl auch nach wie vor eine 
gemeinsame Ausgangsbasis gewlihren. 
Aber diese anscheinend so festgefUgten 
und (lir GriindungsjubiUien und Ge
denkschriften so geeignet erscheinenden 
Merkmale sind immer starker differen
ziert und in eine wachsende Zahl der 
verschiedensten, sich oft Uberschneiden
den Einzelfunktionen aufgefasert wor
den. Es ist mit ihnen nicht anders al s 
mil den frliher einmal so brauchbar er
scheinenden Bezeichnungen wie urbs, 
oppidum, civitas und wie sie sonst hei
Ben mogen : keine von ihnen kann man 
mil volliger Sicherheit fUr die Feststel
lung verwenden, dalS dieser oder jener 
Ort in einem ganz bestimmten Jahre 
Stadt gewesen oder geworden sei. D ie 
"Stadterhebung" oder HStadtrechtsver
leihung", die sich auch eine moderne 
Stad tverwaltung mil ihrer Burgerschaft 
ganz gern als hi stori sche Bestlitigung 
ihrer gegenwartigen Wichtigkeit zu 
wlinschen pflegt, kann von der Wissen
schaft nicht immer so prompt bereitge
stellt werden, wie man es dort gern 
fur einen in Aussicht genommenen 
Termin haben mochte. Und das Iiegt 
o ffensichtlich in der Sache selbst . 

Es is t daher ein besonderes Ver
dienst der vorliegenden Beitrage, daB 
diese bisher vor allem chronologisch be
triebene Differenzierung mit besonde-
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rem Namdruck auf das Raumlime und 
von dort aus auf das samlime ausge
dehnt wird. 50 ist es besonders auf
schluBreim, wenn der verhaltnismaBig 
weitgehenden Kontinuitat in den rhei
nischen stadten die ganz andersartfge 
Lage im norddeutsmen oder im slawi
smen Raume gegentibergestellt werden 
kann, wo man in weit hoherem MaBe 
als friiher mit stadtartigen Bildungen 
vor der bisher bekannten Stadtperiode 
zu reronen beginnt. Wenn auf der 
einen Seite die einzelne Stadt als ge
wissermaBen personliches, unverwechsel
bares Individuum betrachtet wird (vgl. 
e twa 5. 29), anderweitig auf die zu
nehmende Neigung hingewiesen werden 
muB, die Grenze zwismen Stadt und 
Land zu verwismen (5. 1.29). Das Ver
haltn is von Burg und Sladt zeigt im
mer neue Verbindungen und Ober
gangserscheinungen (Kirchenburgen, 
Adelsttirme usw.). Die Bedeutung des 
Nahhandels gegeniiber dem Fernhandel 
und des Handwerks werden unter den 
versmiedensten Gesichtspunkten ebenso 
vielfaltig herausgearbeilet wie die Mog
lichkeiten ihrer Kombination mitein
ander. Die Probleme des Stadtrechts und 
sciner VerfIechtungen, die schon seit 
Hingerer Zeil in Bewegung gekommen 
sind, werden weiterhin aus der Statik 
gelos t, die dem Remt so leicht anzu
haften pfIegt, und in gleichem MaSe 
auf ihre Sonderentwicklung wie auf 
ihre Verwandtschaft hin betrachtet (vgl. 
z. B. 5 . 1.28 f.). In der versHirkten Be
riicks ichtigung der international en Han
deI!>beziehungen zeigt sich ein beson
ders treibkdiftiges Moment, denn die 
unvermeidbare Fluktuation der Markte 
diirfte bei der Ausbildung und Weiter
entwick.lung cler Hanclelsplatze, bei ih
rem Aufsteigen und ZurUckbleiben kei
ne geringe Rolle gespielt haben; wenn 
auch der politische Wandel, Zerstorung 
und and ere gewaltsame Eingriffe nach 
wie vor nicht untersmatzt werden diirf
ten, muB doch wohl der Marktlage und 
ihren regionalen Veranderungen aum 
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auf diesem Gebiet ein erhohtes Augen
merk geschenkt werden. 

Bei der Vielseiligkeil des Inhalts wird 
sirn eine Besprechung darauf beschran
ken diirfen, einige Details kurz zu be
rUhren. Zu erwahnen ware etwa die 
s tl:idtebaulich wohl entsrneidende Erwei
terung der Altstadt von K 0 1 n durch 
die Einbeziehung des Suburbiums am 
Rheinufer, die "zweifelIos von dem erz
bischoflichen Stadtherrn" in Auftrag ge
geben wurde (5. 31.). Die Datierung 
vor 948 ist wohl nicht unbedingt not
wendig, so daB bei diesem Stadtherrn 
mil einiger Wahrsmeinlichkeit an Erz
bismof Bruno, den Bruder und engsten 
Vertrauensmann Konig QUos des Gro
Ben gedacht werden kann , der wohl zu 
den bedeutendsten Staatsmanner der 
Ottonenzeit gehort; als vergleichbare 
Schwerpunktsverlagerung ware vei lIeicht 
eher das vorausgehende Mainz mil se i
nem Friesenviertel als das weniger be
deutende und nicht so ausgesprornen 
zu einem Rheinhafen tendierende Bonn 
ins Auge zu fassen. - Bei dem beach
tenswerten Hinweis auf die geistige 
Verwandtschaft der biirgerlichen Eid
genossensmaft mit dem Lehnswesen, 
d ie Parallelen im Treueverhaltnis und in 
den Eidformeln (5. 32) ware sicher auch 
daran zu denken, daB s ich ein nicht 
unerheblicher Teil cler altesten Eidge
nossensmaften aus der Ministerialitat 
rekrutierte, zwa r weniger in Koln, aber 
in anderen rheinismen Stadten; der 
Aufs tand in M a i nz, der 1.1.60 mU der 
Ermordung des Erzbischofs und der 
Bestrafung durch den Kaiser endete 
(5 . 33), lag vorwiegend in den Handen 
der stadtansassigen Stiftsministeriali
tat. - Ober das Verhaltnis der wirt
srnaftlichen und der miliHirischen Mo
tive bei den hodunittelalterlichen Stadt
griindungen (5. 48 f.) werden wohl 
kaum allgemeinverbindBme Richtlinien 
festzustellen sein; mindes tens bei den 
spa teren Griindungsstadten seit dem 
1.3. Jahrhundert ist das letztere Mo
ment dom wohl zunehmend zu beriick-
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sichtigen, zumal sich in dieser Zeit ge
radezu ein neuer Typus der "GroB
burg" al s raumlimec Kombination yon 
Burg- und Stadtanlage, oft sogar in 
wirtsmaftlich unvorteilhafter Lage her
ausgebildet hat. - FUr das Entwick
lungsverhaltnis def friihbayerischen 
Grenzplatze an der Donau bedarf die 
Stellung yan lo r c h (bei Enns im 
heutigen Niederosterreich) vielleidtt dom 
noch einer genaueren Klarung. DaB es 
im Kapitular Uher den slawisch-awari
schen Grenzhandel 805 aufgefiihrt wird, 
soIlte angesichts der anderen dort ge
nannten Handelsplatze mindestens fUr 
diesen Zeitpunkt nam dem Awarensieg 
des Kaisers und der Vorverlegung der 
frankismen Reichsgrenze an die Mog
lithkeit einer hoheren Bewertung den
ken Iassen. Wieweit JaBt sich hier auch 
zwischen H Verwaltungsmittelpunkt" und 
Hwirtschaftlimem Zentrum" (5. 62) mit 
hinreichender Bestimmtheit untersmei
den 1 Aum das etwas gesicherter liegen
de L i n z sdteint dom in diesem Mo
ment nom im Aufbau gewesen zu sein, 
wie die Zession des Bischofs von Pas
sau an den Grafen GeroId, den Schwa
ger Karls d. Gr., vermuten laBt. 

Bei den sehr interessanten 5tadtplan
analysen (5. 94 H.) muBte wohI aus 
temnismen Grtinden auf die Eintragung 
der StraBennamen verzichtet werden, 
obwohl sie ja eine durchaus nimt un
wimtige QueUe zur Stadtentwiddung 
darsteUen und in der Besdueibung aum 
wiederholt angefiihrt werden. Etwas 
ungewohnlim formuliert erscheint das 
Haufendorf im Baublocksys tem (5. 97, 
in Ybbs), wenigstens soweit der Leser 
daran gewohnt ist, unler dem ersteren 
etwas Regelloses und unler dem zwei
ten etwas RegelmaBigeres zu verstehen. 
In der Kleinstadt T r a ism a u e r 
(westlim von Wien) ist der UmriB des 
romischen KasteUs in einer Reinheit 
erhalten, die an den Limesort G roB -
k rot zen bur g bei Hanau erinnert 
(5. 1.02 f .). Dort ist sogar die (von 
Salzburg begrtindete) Rupertikirche auf 
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der Stelle des Pratoriums angelegt, 
wahrend die Laurentiuskirme in GroB
krotzenburg an die KasteIlmauer ange
lehnt wurde; daftir hat letzteres das 
alte StraBenkreuz zum Teil nom besser 
in seinem mittelalterlimen Dorfplan be
wahrt. Bei der Besprechung der nord
westdeutschen Stadte wird der ansch.lie
Bende mitteldeutsche Raum wenigstens 
kurz gestreift und dabei auch die Dop
pelentwicklung von B ti r a bur g und 
F r i t z I a r bertihrt, bei der nach 
5chlesingers Untersumungen ahnlich wie 
bei E r fur t und W ti r z bur g mit 
einer vorfrankisch-germanismen Wurzel 
zu rechnen ist (5. 1.'18). Im Ansch.IuB 
an diese AusfUhrung wird eine ahn
lime Moglichkeit unter anderem fUr die 
Doppelanlage von 0 b e r - und N i e -
der-Marsberg, also der alten 
Eresburg und des unter ihr gelegenen 
H 0 r h a use n erwogen. Die bisher zu
ganglkhen QueUen geben aIlerdings ge
rade ftir Horhausen keinen soweit zu
rtickfiihrenden Anhaltspunkt; wahrend 
die vorfrankisme Herkunft der Eresburg 
am FluBtibergang der FernstraBe von 
M a i n z nam Pad e r b 0 r n leidlich 
zu erkennen ist, kommt man mit den 
gewimtigen, aber doch erst 900 einset
zenden Nachrichten und dem (wohl von 
Cor v e y stammenden) Dionysiuspa
trozinium kaum vor die ersten Phasen 
des karolingischen Eingriffs zurtick, und 
selbst fUr diesen Zeitraum stellen sich 
nom mancherlei Schwierigkeiten in den 
Weg. -

Etwas abweichend von der oben be
rtihrten Ansicht (zu S. 48 f.) wird die 
konstitutive Bedeutung der Stadtbefe
stigung aus der skilt des nordwest
deutsmen Stidtewesens starker heraus
gehoben und dabei auch auf das neuer
dings - namentlich von Hans Joadtim 
M r use k - ersmlossene System be
festigter Steinhauser, der HEigenbefesti
gung des Einzelnen" als einer mogH
men Vorstufe hingewiesen (5. 1.25 f.) . 
DarUber hinaus ware nam wie vor im 
Auge zu behaIten, daB es neben der 
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vollausgebildeten 5tadtmauer als der 
klassischen Befestigungsfonn erne ganze 
Reihe von Vor- und Nebenstufen gibt, 
von denen wir infolge ihrer gerrngen 
Bestandigkeit und ihres Zurlicktretens 
in den QueJlen weniger wissen als sie 
verdienen. Hecken und Palisaden, Gra
ben und Erdaufwiirfe gehoren zum 
festen und bei manchen 5tadten aum 
spater beibehaltenen Bestand biirgerli
cher Befestigungstechnik und bilden da
mil eine weitere Verbindung zwischen 
5tadt und Land, denn sie dienen zum 
Beispiel in der neuerdings genauer un
tersuchten Form des Dorfetters ebenso
gut zur 5icherung der bauerlichen 5ied
lungsanlagen, wahrend mindestens seit 
dem spateren Mittelalter sich groBere 
und reichere De rfer auch eine komplet
te 5teinumrnauerung mit stadtahnlichen 
Toren und Tiirmen leisten konnten 
(z. B. in der Wetterau) . 

Zur entwicklungsgesdtichtlichen Be
deutung der 5iegelumschriften (5. 1.28) 
waren Karl De m and t s Feststellun
gen Uber die AbfoIge der Frilzlarer 
5tadtsiegel mit ihrem chronologisch ge
nau I U verfolgenden Wandel vom sigil
Ium burgensium zum sigiIIum civium 
und dem davon unterschiedenen sigillum 
universitatis oder civitatis zu verglei
chen (Quellen lur Rechtsgeschichte der 
5tadt Fritzlar im Mittelalter, Marburg 
'939, s. ,8 f .). 

Nicht IU Ubergehen ist schlieBlich die 
Bemerkung, daB "das Auto den alten 
5tadten beinahe mehr 5chaden l ufUgt 
als der Bombenkrieg es getan hat" 
(5. 1.26) ... Dem bleibt auch jetzt nichts 
hinzuzufligen. CIaus Cramer 

Wo I f g a n g Met z: Staufische 
Caterverzeichnisse. U ntersuchungen 
zur Verfassungs- und Wirtschafts
geschichte des .22. und .23. 1ahrhun
derts. Berlin, WaIter de Cruyter & 
Co" 1.964. XXVI, .287 5., 3 faksimi
les, 3 Karten, geb, DM 48,-. 
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Nachdem der Verfasser im Jahre 1.960 
seine Untersuchungen liber das karo
Iingische Reichsgut vorgelegt hatte, ist 
das vorliegende Buch "als eine Art 
GegenstUck" zu der friiheren Arbeit 
gedacht, Das "Slaufische" im Tilel ist 
also nicht auf den Zeitabsmnitt, son
dern wiederum auf das Reimsgut und 
seine Verwaltung bezogen, dessen Quel
len allmahlich wieder kraftiger sprudeln 
als in der Ottonen- und 5ailerzeit, wo 
der Forscher im wesentlichen auf die 
smon zahlenmaBig zurucktretenden und 
auch einfermiger werdenden, haufig auf 
dem karolingischen Formular aufgebau
ten Urkunden angewiesen ist. Das 
Schriftgut der staufismen Verwaltung 
ist nicht nur umfangreicher, sondern 
aum vielseitiger und dadurch schon 
auBerlich inleressanter. Dem Verfasser 
stehen zur Verfiigung: ein Verzeichnis 
von KonigshOfen in deutschen und 
oberitalienischen Landschaften, das 
Lehnbuch eines rheinfrankischen Reichs
ministerial en, das Urbar eines Reichs
marschalls aus dem bayerisch-franki
smen Grenzgebiet, ein schwabismes 
Verzeichnis von entfremdeten Rechten 
und Einkiinften des Reimes, eine Lisle 
von Reirnss teuern, eine rheinische Amts
remnung, eine sachsisme Aufzeichnung 
iiber die Ausgabe von Burglehen und 
Renten. Abweichend von seiner friihe
ren Veroffentlichung hat sich der Ver
fasser diesmal vorwiegend der QuelIen
analyse gewidmet, wobei jedoch im Zu
sammenhang mit den zuweilen durch
aus nicht einfachen und zum Teil schon 
lange umstri ttenen Fragen der Datie
rung, der Anlage, der Zwecke, der je
weiligen politischen Lage zahlreiche an
dere QueUen herangezogen und eine 
ganze Reihe von aUgemeinen Fragen 
aU!J der Verfassungs- und Wirtschafts
gesmichte besprochen werden. In einem 
zusammenfassenden Ausblick wird ein 
vorsichtig abwagendes Resumee fur die 
Gesamtfragen nach Werden und Wesen 
der staufischen Reimsherrschaft, ihres 
territorialen Aufbaues sowie ihrer Ver-



waltungs- und Wirtschaftsformen dar
geboten. 

Dem erstgenannten Verzeichnis ist 
versHindlicherweise der brei teste Raum 
gewidmet. Es handelt sich. um das so
genannte TafelgUterverzeidmis, das seit 
seiner Entdeckung im Jahre 1839 eine 
reichhaltige Literatur mit zahlreichen Er
kHirungs- und vor allem Datierungsver
suchen hervorgerufen hat. Es war lange 
in die salierzeit, in die frUhen Jahre 
Heinrichs IV. (meist auf 106415) ange
setzt und erst von der neueren For
sch.ung fUr die spatzeit Barbarossas, 
noch genauer fUr seinen schon zum 
romischen Konig und damit zum desi
gnierten Nachfolger gewlihlten sohn 
Heinrich. VI. in Anspruch genommen 
warden. Metz schlieBt sirn dieser Da
tierung an und unterbaut sie mit einer 
Reihe weiterer Beabachtungen, die ins
besondere mit dem Hinweis auf die Be
nutzung alterer, alIerdings schwer greif
barer Vorlagen weiterer Uberlegung 
wert erscheinen. Ob es gliicklich war, 
den von ihm selbst spater mit groBerer 
Vorsicht behandelten Begriff eines "Ko
nigsterritoriums" in die abschlieBende 
Zusammenfassung zu bringen (5. 51, 
vgl. S. 134 f), mag dahingestellt bleiben. 
Die sprachlichen Erwagungen uber den 
Zusammenhang mit Aachen (5. 46) er
scheinen bei dem varliegenden Namen
material etwas schwach (auch das ange
nommene Falschhoren von NUmberg 
statt Neuburg uberzeugt nicht recht, 
weil kurz danach nochmals r ichtig 
Nuremberc und Nuvemburc geschrie
ben wird). 

Das zweite Stuck, ein L e h n b u c h 
des Reichsminis teriaien Wemer van 
B a I and en, setzt der Verfasser et
was fruher als bisher, in die Zeit kurz 
var :1190 an. Mit einer betrlichtlichen 
Anzahl von rheinfdinkisch.en Besitzun
gen reichen die darin enthaItenen Orte 
auch nach Hessen, var allem in die 
Gegend urn Gelnhausen hinuber und 
konnen erhohtes Interesse finden, weil 
die urkundliche Uberlieferung in dieser 
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Zeit nicht sehr reichhaltig ist und da
durch eine wertvalIe Ergllnzung erfllhrt. 
Aum hier hat der Verfasser eine Reihe 
weiterfuhrender Beobachtungen machen 
konnen. Seine Annahme, daB dieser 
Lehnskomplex ein Amt oder eine Land
vogtei des Konigstums darstelle (5. 72), 
scheint allerdings etwas weit zu gehen 
und wird durch die herangezogenen 
QuelIen auch nicht unbedingt untersttitzt. 
Ob das gar.ze "alIodicum" Philipps von 
Falkenstein als Reichslehen aus der 
Erbschaft der nur sehr undeutlich be
kannten Grafen von Selbold stammt 
(5. 59), erscheint sehr unsicher; aum 
die Vermutung, daB die Burg Gelnhau
sen an denselben verlehnt worden sei, 
ist mangels einer naheren Begrundung 
sch.wer nachzuprUfen. 

Mi t dem U r bar der Reichsmar
schalle v 0 n Pap pen h e i m (um 
1214) wird ein Besitztum untersucht, 
das aus mehreren Teilen, vorwiegend 
um Neuburg an der Donau und um die 
Burg Pappenheim bcsteht. Auch in die
sem suddeutschen, durch seine Details 
interessanten Falle neigt der Verfasser 
vielleicht etwas mehr als notig dazu, 
eine konigliche Landvogtei oder ein ent
sprechendes Amt anzunehmen, zumal er 
selbst gelegentlich auch weiter differen
ziert (z. B. S. 92). Etwas miBverstandlich 
erscheint bei der Behandlung des fol
genden Verzeichnisses von Rechten urid 
EinkUnftcn Im schwabischen Amt 
P full e nd 0 r f die Bezeichnung "ent
fremdel", dOl diese von den Konigen 
selbst (Philipp, alto und Friedrich n .) 
verge ben worden waren, und Uberdies 
ein Teil clavon an Reichsministeriale 
(5. 94). Die Bedenken des Verfassers, 
die Erwahnung der civitas Pfullendorf 
il uszuwerten, sind an sich wtirdigens
wert, aber vielleicht doch nicht ganz so 
gewichtig. Interessant ist der Hinweis 
auf eine (bisher nicht wieder aufgefun
dene) Zweitschrift im habsburgischen 
Archiv in Innsbruck, die nam Vermu
tung des Verfassers mit der noch zu 
besprechenden Reichssteuerliste von 
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l.24l. und vielleicht auch anderen Stiik
ken der Finanzverwaltung vcn den 
Reichsministerialen v 0 n Tan n e -
Win t e r 5 t e t ten (spiHeren Truch
sessen v 0 n W oil 1 d bur g ) aufbe
wahrt und dann auf d ie Reichsburg 
T r i f e I s gekommen seien (5. 95 f.). 
Metz sieht darin "einen sehr friihen 
Beleg fii r die Ansatze zu einem staufi
schen Reichsarchiv". Die Beobamtung 
ist es sicher wert, weiter verfolgt zu 
werdcn. Allerdings paBt sie nicht recht 
zu dem, was bisher iiber die Moglich
keit eines Reichsarchivs in dieser Zeit 
(auBerhalb des sizilismen Reiches) be
kann t ist, und a udl nam dem Inter
regnum dauerte es norn ein e ganze 
Weile, bis die ersten Ansa tze zu einer 
kontinuierlichen Registraturfuhrung be
merkba r werden, Wenn nam Ansicht 
des Verfassers die 5 teuerlis ten der 
Reichsverwaltung noch in der Zeit 
Friedrichs H. jeweils kassiert und nur 
d ie kurrenten Stiicke aufgehoben wur
den (5. l.l.,5), spridtt das wiederum 
nich t so unbeding t fiir seine vorherige 
Vermutung. 

Die R e i c h 5 5 t e u e r li s t e von 
l.24l. gehort wie das Tafelguterverzeich
nis zu den bekanntesten und haufig be
handel ten Stiicken der Reihe, zu der 
a uch Metz eine Anzahl von neuen Be
mcrkungen beitragt. Unter den Reichs
stiidten und sonstigen darin aufgefiihr
ten Orten sind aum die hessismen ver
treten (Frankfurt, Gelnhausen, Fried
berg, Wetziar, Wiesbaden, Seligenstadt, 
die Wetterauer Juden). Die Bemerkun
ge:'! des Verfassers hangen allerdings 
zum Teil etwas in der Luft. 50 wissen 
wir iiber die sch.on erwahnten Grafen 
v 0 n 5 e I b 0 I d rech.t wenig und nom 
wen iger iiber d ie Juden, di e der Ver
fasser ihnen zusch.reibt ; bei Gelnhausen 
muB iiberdies auch. das nachweislich be
teiligte Erzstift Mainz in Rech.nung ge
steUt werden (5, l.l.o). AbschlieBend 
werden die Abrechnung des Amtmanns 
Gerhard v 0 n 5 i n z i g , des Burg
grafen auf Landskron von l.242, ein 
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einmaliges und schon darum hochinter
essan tes Dokument, und d ie V 0 g t e i
ge l di e h n roll e aus G 0 s 1 a r von 
l.244 mit der Abrechnung iiber Burg
lehen und Rentenanweisungen, die der 
Verfasser ansprech.end auf Solddienst
vertrage bezieht, einer weiteren Ana
lyse unterzogen , 

Insgesamt Iiegt damit wiederum eine 
vielsci tige und anregendc Untersuchung 
zu einem immer noch sehr ergiebigen 
Thema vor; sie zeigt aufs neue, daB 
auch die trockene Materie dcr Finanz
vcrwaltung anscha ulich werden und Le
ben gewinnen kann. DaB sich - viel
leich t infolge zu s tarken Zeitdrucks -
mancherlei Fliichtigkeiten eingeschlichen 
haben, ist schon von anderer Seite be
da uert wo rden (P. Classcn im Hessi 
schen J ah rbuch fiir Landesgeschich.te :16, 
'1 966, S. 32l.), Erganzt sei nodl dazu, 
daB Hertha B 0 r c h e r s anscheinend 
mit Helene Wi e ru 5 zow 5 k i kon
taminiert worden ist (5. l.50, wohl we
gen des Reirnsguts), dorn 5011 darauf 
im iibrigen nicht weiter insis tiert wer
den. Als Beilage sind nom drei (Ieider 
nicht ganz g leirnmaRig ausgefaIlene) 
Faksimiles mi t Handschriftenproben und 
d rei Kartcn zur Illustra tion der Besitz
verteilung in einigen Quellenstiicken 
angefiigt. Das Literaturverzeirnni s gibt 
wiederum eine willkommene und fiir 
weiteren Gebrauch wohl geeignete Zu
sammenstellung, Claus Cramer 

R ei n ha r d Wen s k u s: Stam
m esbildung und Verfassung , Das 
W erden der fruhmittelalterlichen 
gentes. Koln-Graz, 8ohlau-Verlag 
:1961, X und 656 5., 2 Karten. 

Das gewichtige Buch des fruheren Mar
burger, jetzigen Gottinger Historikers 
darf zu den bedeutendsten Leis tungen 
auf dem Gebiet der fruhgeschichtlichen 



Stammesforsmung geremnet werden t . 

Der Verfasser hat sein Thema auf einer 
ungewohnl im brei ten UntersudlUngsba
sis in Angriff genommen und in sHin
diger methodismer Auseinandersetzung 
roit den beteiligten Wissenschaftszwei_ 
gen, der Ethnologie und Urgesdtidtte, 
der klassischen Philologie und Althisto
rie, der vergleidtenden Spramwissen .. 
smaft und Altnamenforschung nam al
Ien Rimtungen durdtgearbeitet. Der Er
trag dieser weitgespannten, ungemein 
anregenden Arbeit geht daher ganz er
heblidt tiber den verfassungsgesdtidtt-' 
lichen Bereidt hinaus und wird die ge
samte einsmlagige Diskussion nimt nur 
mil Einzelergebnissen, sondern in zahl
reimen grundlegenden Fragen auf lange 
Zeit hinaus fOrdem. 

Die frtihgesmichtlime Oberlieferung 
bietet eine FtiIIe von neben- und nam
einander auftaudtenden, oft tiberhaupt 
nur einmaI und meist redtt unklar er
wahnten Bevolkerungsgruppen, mit de
ren Koordinierung sim die Stammes
kunde seit jeher und eigentlich nimt 
mil allzu groBem Erfolg abgequalt hat. 
WeiB man dodt in vielen Fallen kaum, 
wo alle diese Dulgubner, Reudigner, 
Sturier und ihre nimt besser bekannten 
Cenossen genau zu lokalisieren sind, 
geschweige denn wo sie herkamen und 
was aus ihnen geworden sein konnte. 
Und selbst bei so haufig und lange ge
nannten Cruppen wie den Sueben und 
Venetem, Goten und Hermunduren, 
Franken und Samsen liegt nom Vieles 
und durdtaus nidtt Unwimtiges im 
Dunkeln. Mit der allmahlimen Zunah
me der Bodenfunde ist das Gesamtbild 
eher nom komplizierter geworden, das 
Verhaltnis von Smriftzeugnissen und 
materieller KuItur weder in den aIIge
meinen Ztigen nom fur bestimmte 
Gruppen und Raume eindeutig faBbar. 
Aber nimt viel besser steht es mit der 
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Frage, was denn unter diesen versmie
denartigen Bevolkerungsgruppen eigent
lim zu verstehen is t. Sind die alteren 
Stamme organism und gleidtsam natur_ 
haft erwamsen oder gewaltsam aus po
litisdten Auseinandersetzungen hervor
gegangen, sind sie im wesentlidten als 
kulturelle Einheiten oder als staatlidte 
Institutionen zu betramten? Fragen, die 
ebensosehr im Banne frtihromantismer 
Anschauungen wie der staats- und ver
fassungsrech.tlichen Theorien des spa
teren "19. Jahrhunderts entstanden sind 
und die in den versch.iedenen, an der 
StammesforsdlUng beteiligten Wissen
sdtaften in mannigfaltiger Weise offen 
oder latent nachgewirkt haben. Mit ahn
Jichen Vorbelastungen ist abe'r schon 
in der Fruhgeschidtte selbst, also wah
rend des gesamten, jahrhundertelangen 
Vorgangs der Stammesbildung uber
haupt zu redtnen. Die antike Ge
sdtichtssmreibung und Geographie sieht 
die germanischen Barbaren und ihre 
Gemeinsdtaftsformen ebenso wie ande
re Auslander im Rahmen eines eige
nen, in langer ethnographischer Tradi
tion ausgebildeten Schematismus, des
sen Begriffe, Darstellungsformen und 
Stilmittel erst in neuerer Zeit genauer 
erkannt wurden und zu standiger Vor
sicht bei der Auswertung der einschla-

• 
gigen Quellen veranlassen. Und umge-
kehrt haben auch die einzelnen germa
nischen und benambarten Bevolkerungs
gruppen offensimtlich ein eigenes gen
tiles Selbstverstandnis, das sidt eben
sowohl aus ihren eigenen Ansmauun
gen wie aus fremdem Urteil - in Ober
nahme oder Abwehr - entwickelt ha
ben kann und tiberdies in wesentlichen 
Ztigen nicht einmal der Wirklidtkeit zu 
entsprechen braucht. Alle diese verschie
denartigen, zeit- und sachgebundenen 
Gesic:htspunkte hat Wenskus mit weit
ausgreifender Umsidtt und ausgedehn
ter Sadtkenntnis methodisch zusammen-

1 Wilhelm N i e m eye r hatte eine ausfOhrliche Bresprechung dieses Werkes beabsichtigt, sie aber 
nicht mehr ausfOhren kOnnen . 
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gefa8t, urn sie sHindig bei der Inter
pretation der frtihgeschichtlichen Ober
lieferung wie der modernen Stammes
forsdlUng im Auge zu behalten und 
damit eine vielseitig brauchbare er
kenntniskritisme Ausgangsbasis zu ge
winnen. Bereits an dieser einen Vor
frage wird es deutlich, daB er die zahI
reimen, oft ziemlich isoliert voneinan
der arbeitenden Wissensmaftszweige 
nicht nur aIs MateriaIlieferanten fUr 
neue Einzelhypothesen betramtet, son
dem aIs Gespramspartner, die ebenso 
wie die von ihm selbst vertretene ver
fassungsgeschichtlime Forschung an 
einer fortschreitenden grundsatzlichen 
Klarung dieses von Vielen bearbeiteten 
und mit vielen Vorbehalten belasteten 
Problemkreises interessiert sind. 

Aus diesem Grunde verzimtet Wens
kus darauf, eine neue, gewissermaBen 
statism angelegte Definition eines a11-
gemeingUltigen, systematism anwend
baren StammesbegriHs an den Anfang 
zu stellen, sondem er durmmustert in 
lodc:erer Folge die versdtiedenen Ge
sichtspunkte, die bei der Bildung und 
der begrifflimen Festlegung der Uber
lieferten Stamme und stammesahnli
men Gruppen von der Antike bis zur 
heutigen Forsmung ins Spiel gekom
men sind. Bei dieser umfassenden PrU
fung zeigt sich erst ridttig, wieviele 
DenkmodelIe und GeHihIswerte im 
Laufe der Zeit daran beteiligt waren 
und welme Schimten gleimsam abge
tragen werden mtissen, urn an die je
weilige Entstehungszeit heranzukom
men. Die zehn .Aspekte des Stammes
begriffs", die hierbei herausgestellt wer
den, sind also nicht etwa feste Merk
male, aus deren Zusammenftigung je
der gesmimtlim namweisbare Stamm 
gewissermaBen deduziert werden konn
te, sondem sie zeigen eine Auswahl 
der verschiedenen und standig veran.: 
derlichen Moglichkeiten, die bei der 
Entwicklung und Verfassungsstruktur 
def Stamme eine RoUe gespielt haben 
konnen. Das zeigt sich bereits bei einem 
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der aItesten und besonders hom ge
smatzten Gesimtspunkte: dem Stamm 
als Abstammungs- und Heiratsgemein
smaft. Wenskus vermag an zahlreidten 
Fallen zu zeigen, daB Stammbaum
smema und Sippenverband in Wirklich
keit oft eine weitaus geringere RoUe bei 
der Stammesbildung gespielt haben als 
im namtraglimen BewuBtsein der be
reits weitgehend formierten Stamme, 
die sim dann eine eigene Abstam
mungstherorie konstruierten, und de
ren Zusammengehorigkeit sim nim't 
selten angesichts der AusnahmeHilIe zu 
festigen begann, in denen ein ftihren
des Geschlemt etwa politism begrtindete 
Eheverbindungen au8erhalb des Stam
mes einging. Ahnlim sind die zeitweiJ 
lig besonders betonten Aspekte des 
Stammes als einer Friedens- und Redtts
gemeinsdtaft nimt immer so primar 
wirksam, wie es nam den erhaltenen 
SelbstauBerungen ersmeinen konntei 
aum hier sieht Wenskus bereits in del' 
Vorstellung vom Bestehen einer 501-
men Gemeinsmaft einen wesentlidten 
Entwicklung5impuis. VerhaltnismaBig 
gering bewertet er den EinfluB der Sied
lungsgemeinsdtaft, da die Stamme sich 
ja zunamst aIs Personenverbande ent
widc:elt und vielfam nicht oder nur teil
weise mit einem entspremenden Sied
lungsraume gededc.t haben. VieUeimt 
ware hierbei erganzend zu bemerken, 
daB sidt aus gemeinsdtaftlimer Ansied
lung auch gemeinsame Rechtsverhaltnis
se bilden konnten ; die bekannte, auch 
von Wenskus mehrfach herangezogene 
Namricht liber die Verhandlungen der 
in Sdtlesien zurtidc:gebliebenen Wanda
len mit den Auswanderern in Nord
afrika Uber deren Redttsanteil am frii
heren Heimatboden ist wohl doch nicht 
nur soziologism als vergesellende Wir
kung (5. 4.5) zu erklaren. Auch die Be
deutung der politismen Gemeinsdtaft 
fUr die Stammesbildung wird etwas 
eingesdtrankt, da sie ebensosehr fUr an
dere, nicht ethnism begriindete Einhei
ten in Anspruch genommen werden 
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kann. Det Verfasser denkt hierbei be
sanders an die politism bereits fester 
organisierten Gebilde, die in dee ro
mismen Terminoiogie als civitates 
- Volkersmaftcn - bezeidmet und 
audt in dee neueo Forschung zum Teil 
als soIche untersmieden warden sind; 
allerdings gibt er ZU, daB dieser Un
tersm ied zwisrnen Stamm und Volker
smaft nicht aUgcmein ublich ist, und 
auch sein eigener Sprachgebrauch 
schwankt etwas, 2umal er das politi
sche Element bei dee Stammesbildung 
an versdtiedenen Stellen selbs t sHirker 
heraushebt. Das Hauptgewicht bei dee 
Stammesbildung tcilt Wenskus daher 
dem Stamm als einer Traditionsgemein-
5chaft zu : sobald sich ein eigenes, wenn 
auch nom so ungeschichtlimes Ge
schichtsbewuBtsein in Gestalt van Hec
kunftssagen (Autochthonie, Einwande
rung, Mischung), von festen, selbst ge
gebenen oder aus Nachbarmund tiber
nommenen Stammesnamen und ahnli
men Traditionselementen zu bilden be
ginnt, £iingt auch die ethnische Existenz 
(5 . 54) an. Es ist dabei nicht so wich
tig, ob sich diese Stammestradition ge
radlinig weiterentwidc:elt oder einer 
Wandlung, etwa unter politischem Au
Bendrudc:, durch Wanderungen oder 
Fremdeinfltisse ausgesetzt war. Unter 
diesem Aspekt sieht Wenskus daher 
auch die RoUe des 5tammes als einer 
5pram- und Kulturgemeinschaft, die 
verbinclende Kraft des Brauchtums, der 
Korperpfiege, der Tracht und der kul
tischen Faktoren nicht als eigentliche 
Primarelemente der 5tammesbildung an : 
gerade alles das, was man oft aIs clas 
wichtigste Charakteristikum eines Stam
mes zu betramten pflegte, entwidc:elt 
sim bei den germanischen und auch 
nom den frtihdeutschen 5tammen erst 
in einem vorgesmrittenen Stadium. 
Wenskus will die Bedeutung der sprach .. 
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lichen und kulturellen Zusammenhange 
darum nicht gering einschatzen, aber 
sie erscheinen ihm weniger als Ursache 
denn als Auswirkung eines bereits ent
s tandenen ethnischen Selbstverstand
nisses. Anders bei den Neustammen 
des hohen Mittelalters, namentlich im 
Kolonisationsgebiet ; dort haben auch 
nach seiner Ansicht Sprache, Brauchtum 
und andere Kulturelemente bereits friih
zeitig beim ZusammenschluB der be~ 

teiligten Bevolkerungsschichten mitge
wirkt. 

Auf dieser Grundlage entwickelt sim 
eine breit angelegte Untersuchung des 
gesamten Oberlieferungsbestandes von 
der Jungsteinzeit bis in das friihe Mit
telalter. Das wichtigste Kriterium bleibt 
dem Verfasser clabei die Frage, wann 
und wo die ersten, wenn aum noch so 
undeutlichen Spuren eines selbstandi
gen ethnischen BewuBtseins festzustel
len sind. Es ist leicht zu erraten, daB 
er dem hierfiir zunachst remt unge
spramigen Fundmaterial cler Prahisto
rie verhaitnismaBig zuriickhaltend ge
gentibersteht und die Aussagen der 
5prachgeschichte, vor all em auf dem 
Gebiet der Namenforsmung bevorzugt : 
friiheste Bevolkerungs- und Gewasser
namen erscheinen weniger sprode uncl 
bieten leimtere AnknUpfungsmoglim
keit. Es is t anderersei ts ebenso verstand
Hm, daB seine Gedanken iiber dili 
grundsatzliche Diskrepanz zwismen rein 
materielIen Boclenfunden uncl smriftlich 
fixierten Zeugnissen das besondere kri
tisme Interesse der Armaologen gefun
den ha t und daB ihnen die methodisme 
Behandlung dieser Grundfragen zu ver
einfamend und differenzierungsbediirf
tig erscheint 2, Jedom dUrfte aum die 
sich hier anbahnende Oiskussion dem 
eigenen Vorhaben des Verfassers durm
aus nimt zuwider sein, und da sich 

2 Vgl. etwa die auafohrtlchen Besprechungen von R. Hac h m ann _ Hiatoriache Zeitschrift 198 
(1964) 666 ff. und R. v. U. I a r _ Germania 43 (1965) , 140 f . und 145 ff . 
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die Urgesdtidttsforsdtung von dem all
zu unbekUmmerten retrograden Verfah
ren der urspriinglidten Kossinna-Sdtule 
seit geraumer Zeit entfemt und neue 
Wege eingesdtlagen hat, wird wohl 
mehr als einer von diesen zu den Nam
barwissensmaften hintiberftihren kon
nen. Anhand des von ihm selbst ver
arbeiteten Materials verfolgt Wenskus 
die ersten Spuren eines fester geftig
ten, wenngleich unterschiedlidt faSba
ren StammesbewuBtscins von der Jung
stein- und Bronzezeit und ihre Konsoli
dation nach der Ausbildung der germa
nisdten Spramgemeinsmaft, in der frii
here und zwar nimt nur indogermani
sme "Traditionskerne" aufgegangen 
sein diirften (das Urspungsgebiet der 
Germanen vermutet er in dem - aller
dings noch nicht eindeutig festzulegen
den - Bereich der eisenzeitlichen Jas
torf-Kultur, etwa von der unteren 
Oder bis zur unteren und mittl eren 
Elbe) . Ein deutliches Indiz fUr die Aus
bildung des Germanentums als einer 
eigenen ethnismen GroSe sieht er in 
seiner Distanzierung von den benach
barten Fremdstammen der Volcae im 
Sliden und der Veneti im Osten: das 
BewuBtsein der Zusammengehorigkeit 
findet erstmals im Negativen einen be_ 
stimmten Ausdrudc Eine weitere, eben
falls noch in die vorromische Eisenzeit 
zurUckreichende Festigung ergibt sich 
aus der von Tacitus iiberlieferten Man
nus-Stammsage (Germania Kap. 2). mit 
der eine positive Abgrenzung verbun
den war : der Mannus-Name muB zeit
we:se eine Selbstbenennung der Ger
manen gewesen sein. AIs das vielleicht 
wichtigste Element bei der weiteren, 
nunmehr zunehmend politisch bestimm
ten Entwiddung betrachtet Wenskus die 
Bildung von Gefolgschaften oder ge
folgschaftsahnlichen Gruppen, mit de
nen eine festere, dauerhaftere Herr
schaftsbildung in der Hand eines ar
dtaischen Konigtums und ftihrender, 
durch Heiratsgemeinschaft verbundener 
Adelsgeschlechter ermoglicht war. Mit 

dem Aufstieg der Sue ben, denen sidt 
weitere germanische Stamme ansmlos
sen, entsteht das erste, deutlicher greif
bare Hegemonieproblem; die sim hier 
anbahnende politische und kulturelle 
Vereinigung def Germanen unter sue
bismer Fiihrung wurde durch den Vor
marsch des romismen Imperiums zum 
Stillstand gebracht. In der aUes weitere 
beherrschenden Auseinandersetzung mit 
dieser neuen Nachbarmadtt, in der ro
mischen Kaiserzeit und in der Volker
wanderung, entwickeln sim neue For
men der Stammesbildung: Abspaltung 
von Altsta mmen un ter gleichzeitiger 
Verlegung oder auch unter Beibehal
tung des Siedlungsraumes - Akkumu
lationsvorgange im Verlauf der Wande
rungsbewegungen oder im Zusammen
hang mit der Landnahme wie aum im 
Heimatgebiet. Wiederum ist eine Fiille 
von Bcobachtungen zusammengetragen 
und methodisch aufgeschliisselt. Sie 
zeigen deutlidt, daB mil vereinfamen
den Schemata wie Eroberung oder Zu
sammenschluB, mit Assimilation oder 
Oberschidttung usw. nur ein Bruchteil 
der ungleich vielgestaitigeren Wirklich
keit zu erfassen ist. Neben die nadt wie 
vor iiberaus wichtigen und lange weiter
wirkcnden Gefolgsmaftsbildungen tre
ten neue oder doch deutlicher erkenn
bare Formen und Moglichkeiten der 
Herrschaftsbildung im Hecr- und Staats
wesen, die etwa sich in der planmaBi
gen Eingliederung von WanderIawinen 
und Klientelscharen, in der Ansiedlung 
von Sta mmesfremden, von Fliichtlingen 
und Sklaven als Friihstufen einer sys te
matischen Siedlungspolitik, im Ober
gang vom ordinaren Beutemachen zu 
vorbedachter Machtballung 1ufzeigen 
lassen. 

Wenn sich der Vorgang der Stam
mesbildung somi t weitaus komplizierter 
als in der bisherigen Sidtt darstellt und 
einen beinahe unerschopflidten Vorral 
von Spielarten und Moglichkeiten er
kennen laBt, 50 bestatigt sich im Fort
gang der gesamten Untersuchung im-



mer wieder der sdton eingangs ge
wonnene Eindru&, daB der weitsdtidt
tige Gedankengang des Verfassers der 
gesdtidttlidten Wirklidtkeit erheblidt na
her gekommen ist, als es bislang mog
lidt war. Wenskus hat selbst eine be
tradttlidte Anzahl der alteren und jiin
geren 5tammesbildungen im Zusam
menhang seiner Ausfiihrungen und als 
Beispiel fUr seine Leitgedanken unter
sudtt und nam den versdtiedensten 
5eiten beleumtet. AIs smanes Zeugnis 
fur die Leistungsfahigkeit seiner viel
seitigen, aIle Forsmungsgebiete heran
ziehenden Arbeitsweise sei die Aus
klammerung eines eigenstandigen, we
der den Friihgermanen nom den Kelten 
zugehorenden 5iedlungsraumes in Nord
westdeutsmland genannt, der erst im 
Verlaufe der Eisenzeit germanism ge
worden sein kann - ein Ergebnis, das 
sim weitgehend, wenn aum bei abwei
mender Chronologie, mit den Untersu
dlUngen berUhrt, die unabhangig von 
Wenskus zur gleimen Zeit von einem 
prahislorisch-philologismen Arbeitsteam 
durmgeftihrt worden sind'. Aum Nie
derhessen ha t nam den vorwiegend 
namengesmimtlim unterbauten Ausftih
rungen von Wenskus zu diesem 50n
dergebiet gehart, das aum nam seiner 
Vermutung erst im spates ten Late-ne von 
der mattismen Einwanderung erfaBt 
wurde; auf Wilhelm Niemeyers Unter
sudtungen gestUtzt, sieht auch er in 
diesem niederhessisdten Kemgebiet 
einen seH jeher eigenstandigen Kultur
raum. Besonders beachtenswert ist wei
terhin die Feststellung, daB die zahl
reichen Bevolkerungsnamen der anti
ken Geographen, also vor allem des 
Ptolemaios, durmaus nimt unbedingt 
auf eigene 5tammeseinheiten sdtlieBen 
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Iassen, sondem zu einem erheblichen 
T eH kleinere und sozusagen zur Auf
fiillung herangezogene 5iedlungsgrup
pen bezeimnen soli ten - ein Ergebnis, 
das manches allzu mUhsam errimtete 
Hypothesengebaude UberftUssig mamen 
konnte. Bemerkenswert ersmeint nicht 
zuletzt, daB der Verfasser aum bei den 
frUhmittelalterlimen gentes, dem Haupt
teil der spater weiterbestehenden 5tam
me mit der Moglichkeit vorfrankismer 
5taatselemente redmet und damit in 
einem nicht unwesentlichen Punkt von 
der weithin herrsmenden Forsmu:tgs
tendenz abweimt. Etwas zu weitgehend 
ist wohl dom die gelegentlim hervor
tretende Abwertung des spateren insti
tutionellen Flamenstaates, in dem sim 
nadt der Ansicht des Verfassers ein 
vergleichbares Zusammengehorigkeits
geftihl erheblich Iangsamer gebildet ha
ben soli als in den frtihgesmichtlidten 
Personenverbandsstaaten (5. 13 U. 51): 
ob hier nicht die Uberlieferung etwas 
zu sehr strapaziert wird 7 Es liegt auf 
der Hand, daB sich bei der Lekttire 
eines so umfangreimen und vieIseitig 
angelegten Werkes des ofteren eine 
Nuance in der alIgemeinen Auffassung 
oder ein abweichendes Urteil in Einzel
£ragen ergeben kann, aber das besagt 
wenig gegenUber dem Eindruck, den 
diese imponierende Arbeitsleistung wohl 
jedem Leser hinterlassen wird. Sie 
zeigt, daB es audt in einer Zeit der 
sHindig fortschreitenden Spezialisierung 
moglim und notwendig ist, das Wer
den eines gesdtichtlichen Panomens im 
Ganzen zu verfolgen und gerade dabei 
seine besondere, unverwechselbare Ei
genart von neuem zu entdecken. 

CIaus Cramer 

, 

a R. Hac h m ann, G. Ko I I a c k , H. K u h n : VlSlker zwilchen Germanen und Kelten (1962) . 
Du Buch wlrd Jm n(chlten Band der ZHG eingehender belprochen warden . 
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D e u t s c h e s Pa t r i z i a t 1430 
bis 1740. Band 3 der "Sd1riften zur 
Problemat-ik der deutsd1en Fuhrungs
sd1jd1ten in der Neuzeit", im Auf
trag der Ranke-Gesellsd1aft, Ver
einigung fur Gesd1id1te im offent
lid1en Leben, herausgeg. v . Hell
muth R 0 p I e r , 482 5., 30 Abb. auf 
Tateln , Lw. DM 29,-. C. A. Starke 
Verlag , Limhurgl Lahn 1968. 

Ein gewimtiger Band mit einem ge
wimtigen Tilel, 15 Referenten, die auf 
der jahrlimen Tagung in BUdingen 1967 
den Themenkreis behandelten: AuBer 
"Gesmlossene Heiratskreise soziaIer In
zumt" (H. M i t g a u ) und "Patriziat 
und bildende Kunst" (G. G run d -
m ann) werden behandelt : Kaiserlime 
5tandeserhebungen fUr reimsstadtisme 
BUrger (E. R i e den a u e r ), Breslau 
(G. P f e i f fer), mitteldeutsme Stadte 
(H. K r a m m ) , Niedersamsen (G. v 0 n 
l e nth e), MUnster (H. La h r k a m p), 
Niederlandisme Pa trizier im Exit (R. van 
R 0 0 s b r oe c k ), Franken (H. 0 a u I ), 
NUrnberg (G. H i r s c h m ann), Hall 
(G. W u n d e r ), Vim Augsburg, Ra
vensburg, Memmingen, Biberam (A. 
Rieber), Hagena u (A. M. Burg ), 
das EIsaB (A. G r a f K age n e c k ), 
ZUrich (P. Guy er). - Wie man sieht, 
ist der Bogen weit gespannt, urn mog
Hchst versmiedene landsmaften zu er
fassen, und die Referenten sind jeweils 
5pezialisten fUr ihr Gebiet. 

lm Vorwort weist RoB 1 e r darauf 
hin, daB ,.der ers t spat aufkommende 
Begriff des Patriziats rumt mehr an
wend bar ist a uf die unter anderen Ge
setzen s tehende Zei t nam 1800, daB 
man aber auch in der Zeit zwischen 
1400 und 1800 Patriziat und Ratsmann
sd1aft als zwei selbstandige Ersd1einun
gen nebeneinander differenzieren mup, 
als zwei burgerliche Fu hrungssd1jd1ten 
teilweise sellr verschiedener Artung." -
Das ist die erste Smwierigkeit, d ie 
- das ist das Verdiens t der Veroffent
lichung - deutlich wird, wenn man den 

Begriff HPatriziat", wie in M i t g a u 
im HSachworterbuch zur deutsmen Ge
schimte" (RoBler-Franz) formuliert hat, 
heranzieht. Mitgau rechnet als Kenn
zeichen dazu "eine so gewachsene Oli
garmie, mil poli tischen Vorrechten aus
ges tattete Stadtaris tokratie, ist gekenn
zeimnet durch ihre herrsd1ende, vererb
bare Stellung im Stadtregiment . .. H 50 
wird es fraglich, ob der Begriff HPatri
ziat" als Oberbegriff glUddich gewahlt 
ist, wenn man die einzelnen Beitrage 
liest und vergleicht. TatsachIidt wahlen 
mehrere Referenten schon im Tilel ihrer 
Beitrage andere Begriffe: Oberschich
ten, ra tsfahige Obersdtichten, politisrne 
Flihrungsschimten, W u n d e r weigert 
sich sogar ausdrilddich, den Begriff Pa
triziat fUr Hall zu verwenden, er sagt : 
Oer Adel der Reimsstadt Hall. Kein Pa
trizia t gab es in Goslar und Go ttingen, 
selbst Ri ede n a u er ist fUr: .. die 
GesmIechterH, einige wehren den Begriff 
Pa trizia t ab, benutzen ihn dann aber 
dom gelegentlich - wohl um des um
fassenden Themas willen, so z. B. 
P fe i f fer , a uch K r a m m . 

Dabei ist nicht einmal erhebIich, ob 
der Begriff "Patrizier" in einer gewis
sen Zeit in der einzelnen 5tadt ge
braucht wurde, das, was man so be
zeichnen mochte, paBt einfach nimt oder 
doch nur cum grano salis fUr die be
treffende Obersrnicht fUhrender Fami
lien ; das aber gibt doch sehr zu den
ken! AuBerdem ist dies KolIoqium Uber 
das Thema zu dem Ergebnis gekom
men, daB man ers t am Anfang der For
schung stehe, daB eine FUlIe von Vor
arbeiten fUr einzelne behandelte Ge
samtprobleme, aber auch fUr manche 
der behandelten Stadte noch geleistet 
werden mUsse, ehe man eine s tidlhaI
tige Da rstellung absmlieSend wagen 
konne. Das tri ff t fUr einzelne Beitrage 
simer nicht .lU, so z. B. fUr "Schwa
bisch Hall", wo vielfache Einzelunter
suchungen vorliegen, aus denen klare 
Erkenntnisse geschopft werden konnen, 
wohl aber fUr die Mehrzahl der Ubri-



gen. Wenn ich einmal Niedersachsen 
herausgreifen darE. so kann man doch 
zu absch1ieBenden Folgerungen fUr das 
gesamte Gebiet nicht kommen, wenn 
MUnden, Northeim, Alfeld, Celle, Du
derstadt, Emden, Helmstedt, Osterode, 
Oldenburg, Peine, Nienburg, Uuelzen 
gar nicht erfaBt werden konnten, weil 
es hier an Vorarbeiten fehlt! 

Abgesehen aber von diesen notwen
digen Einschrankungen, die nicht an den 
Haaren herbeigezogen sind, sondern aus 
dem Buch selbst deutlich hervorgehen, 
ist das Werk sehr verdienstvoII, man 
kann ohne Obertreibung sagen, es bie
tet solche FUJle von Material Uber das 
Werden unsere Stadle, daB der Hi
storiker, und nicht nur der mittelalter
liche, nicht mehr daran vorbeigehen, 
sondern es mit Gewinn benutzen und 
bei eigenen Arbeiten heranziehen kann 
0., muB). 

Es ist das 5chicksal historischer For
schung, daB sie sich selbst im Weiter
schreiten immer Uberholt. Immerhin sind 
in den 15 Arbeiten viele gule Erkennt
nisse gewonnen worden, die unverlier
bar sein werden. Sehr brauchbar sind 
auch die Hinweise auf die von den Be
arbeitern benutzten QueUen und die 
Literatur : Gut gearbeitet ist das Re
gister (5. 435-4621) , das nicht nur Orts
und Personenregister is t und fUr viele 
Fragen, die der einzelne hat, hervorra
gend zum Einstieg verhilft. Aurn die Er
lauterung verfassungs-, wirtschafts- und 
sozialgeschichtlicher Begriffe (5. 465 bis 
471) is t eine wiIIkommene Zugabe, 
smlieBlich ebenso die von mehreren ver
faBten Bildbeschreibungen zu den 30 
Abbildungen, in denen viel s teekt, was 
wissenswert ist. 

Das Thema: Wer hat maBgeblich das 
wirtsrnaftliche und politische Werden 
unserer Stadte beeinfluBt und gelenkt, 
wer war bei den soziologischen Ent
wicklungen beteiligt und wer nicht, ist 
fUr die Geschichte so wichHg, daB man 
auch diesen mutigen und ehrlichen " An-

Buchbesprechungen 

fang", in dem die Schwierigkeiten nicht 
verschwiegen, sondern deutlich gemacht 
werden, die dem Unternehmen, die Zu
sammenhange zu erforschen, entgegen
stehen, sehr begrUBen muB. Niemand 
wird das Buch ohne Gewinn in die 
Hand nehmen, der in irgend einer Wei
se an der 5tadtgeschichte aIs wesentli
chem Teil der Gesamtgeschichte in teres
siert ist. Karl Brethauer 

Wirtschaft, Ceschich te und Wirt 
schaftsgeschichte. Festschrift zum 
65. Geburtstag von Friedrich Liitge. 
Herausgegeben von W i 1 h elm 
Abel , Knut Borchardt, Her
mnnlf Kellenbenz, Wolf
g an g Z 0 r n. Cus tav Fischer Ver
lag, Stuttgart. 1.966, VII 1,4, 437 SS 
DM 98,-. 

Nur angezeigt werden kann ein Buch, 
das dem Rez. ers t mil Verspatung zu
geleHet wurde, da der vorgesehene Re
zen sent ausfiel. 

Bei dem schon vom Umfang her ge
wichtigen Band handelt es sich urn die 
Festschrift fiir den '1.968 verstorbenen 
Nes tor der deutschen Wirtschaftsge
schichte, Fr ied rich Liitge, der wie kein 
anderer der Wirtschaftsgeschichte in der 
Nachkriegszeit zum Durchbruch an den 
Universitaten verholfen hat. Was er als 
Mensch und Wissenschaftler bedeutete, 
wird an der Wiirdigung K. Borchardts 
und dem beigegebenen 5chriftenverzeich
ni s deutlich. 

Im fo lgenden sollen einige Beitrage 
herausgegriffen und knapp charakteri
siert werden, die fUr die hessische Lan
desgeschichtsforschung von Interesse 
sein mogen. K. B 0 5 I untersucht die 
Anfange der landstandischen Bewe
gung und Verfassung in Bayem zwi
schen 1293 und 1311, E, M a s c h k e 
Kartellbildungen in Handel und Pro
duktion im 15, 1h" J. A. van Houtte 
das Verhaltnis von 5tadt und Land in 
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der Geschichte des fiandrismen Gewer
bes, ein Problem, das fUr die Landgraf
schaft Hessen-Kassel bes. im 1.6. und 
1.8. lh. von Bedeutung is t und weiter 
untersudlt werden miiBte. Ebenfalls in 
hessische Verhaltnisse zurUck wirkt die 
Studie von H. We i 5 5 Uber die Ver
lagerung von Transithandelswegen zwi
schen SUddeutschland und Oberitalien 
um die Mitte des 1.8. lhs., die filr die 
exportorientierten hessischen Gewerbe, 
z. B. die Rasmmacher, wichtig geworden 
ist (5. a uch S. 21.2 Anm. 20). Metho
di sch interessant sind die " Bemerkun
gen" von E. 5 c h re m m er zur Zah
lungshilanz Baierns (Altbaierns) zwi
schen 1.765 und 1.799, eine Arbeit, die 
sich wegen der unzulanglichen hessi
schcn ZolJ regis ter fUr Hessen smwerlich 
durchfiihren lassen wi rd . W . Ab e I be
fragt Schri ften des 1.9. Jhs. auf ihre 
Aussagefiihigkei t iiber die Armut und 
ihre (meBbare) GroSe in se inem Auf
satz iiber Pauperismus in Oeutschland. 
Auch Kurhessen fehlt nicht unter den 
Belegen: Nach einem Zita t a us dem 
Smwabismen Merkur im April 1.844 
"ist (dort) die Noth unbeschreiblidt 
groB . . . Die armen Spinner konnen 
ihren Bedarf an Kartoffeln nidtt mehr 
hezahlen und haben oft in drei his vier 
Tagen kein Stiick Brot zu essen" 
(5. 290). 

Die insgesamt 22 Beitrage, von in
und auslandisdten Wissensdtaftlern vo r
ge legt, konnen als eine Wirtsmaftsge
schidt te Milteleuropas in a usgewahlten 
Kapitein angesprochen werden . 

Ottfried Dascher 

W i I h e I m Ab e I : Geschichte der 
deutschen Landwirtschaft vom fruhen 
MiHelalter bis zum 19. ]al1 rh undert . 
(= Deutsche Agrargeschichte, hrsg. 
v. Gunther F ran z, If), 2. neube
arbeitete Auflage. Stuttgart, Eugen 
Ulmer 1967. 361 5., 41. Abbildungen, 
1.6 Bildtafeln . Lw. 48,- DM. 

Angesimts der erstrangigen, weit iiber 
den eigentlidten "Agrarsektor" hinaus
reidtenden Bedeutung dieses Forschungs
gebiets darf das nun schon in zweiter 
Aufiage vorliegende Buch jedem ge
sm ichtlich Interessierten wiederum an
geiegentlich empfohlen werden'. Anre
gend und lesbar geschrieben bietet es 
die erste wirkliffi zusammenfassende 
Darstellung des gesamten weitverzweig
ten und von zahlreidten noch unge
kliirten Fragen durdtsetzten Stoffbe
reichs unter standiger Beriicksimtigung 
seines Zusammenhangs mit dem allge
meinen geschichtlimen Entwicklungs
verlauf. 

Oer thematische Aussmnitt umfaSt 
im wesentlidten die wohl gewimtigste 
und in ihren allgemeinen Auswirkun
gen folgenreichste Zeitspanne der deut
schen Agrarwirtsmaft : die groBe und 
his zur Gegenwart grundlegende Sied
lungsexpansion des FrUh- und Hodt
mittelalters, die tief einsdtneidende Kri_ 
senperiode im 1.4. und 1.5. Jahrhundert 
und die erneut anhebende, nur von kiir
zeren Stockungen unterhrochene Aus
bauepome im Zeichen des werdenden 
Absoluti smus, die mit der zunehmen
den Ausbildung der Wirtschafts- und 
Naturwissensmaften in den Zeitraum 
der temnisch-industriellen Revolution 
und den von ihr ausgelosten Struktur
wandel des Agrarwesens im 1.9. Jahr
hundert einmiindet. Der leitende Ge
danke, der diese vielschichtige Entwick
lung zusammenhalten und his in ihre 
scheinbar belanglosesten Einzelheiten 
hinein durdtdringen 5011, ist zugleidt. 
ein Kardinalthema jeder Wirtschaft : das 
Verhaltnis von Bedarf und Bedarfs
deckung, Angebot und Namfrage, Zu
wachs und Abnahme der verfilgbaren 
Agrarprodukte . Mit namdrilcklimer und 
nicht selten iiberrasmender Konsequenz 
wird die zunadtst so einfam und selbst
versHindlim aussehende Frage his in 

, 
, Vg!. die Anze ige der Erslauflage in W. A. Eck h a r d t s Sammelbericht --+ ZHG 74 (1963), 2f11 f. 
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ihre verborgenen gesmichtlichen Aus
wirkungen hinein verfoIgt: fUr wen be
stellt def Bauer sein Land und untet
halt er sein Vieh 7 1st dieser Kreis klein 
- vielleicht nur auf die Bauemfamilien 
selbst und ihre Grundherren be
sduankt -, so wird aum der agrarisme 
Betrieb besmeiden bleiben. Erweitert 
sich def zu versorgende Kreis, so wet
den auch BetriebsgrCSBe und Intensmit 
der Wirtsc:haftsfUhrung mindestens auf 
tangere Simt in einem annahernden 
Verhliltnis anwamsen. Sinkt def Bedatf 
dutch Verkleinerung des Abnehmer
kreises oder dessen zusatzlkhe Versor
gung auf dem Importwege, so werden 
Zahl und GroBe der Agrarbetriebe mit
samt dem Umfang def zu bestellenden 
AckerfHime und ihrem Viehbestand da. 
von ebenfalls nimt unberiihrt bleiben. 
Aufschwung und StilIst"and, RUdcgang 
und Neuaufbau der Landwirtschaft, des 
Bauemtums und auch der agrarisch ge
bundenen Adelsschichten hangen infol
gedessen weitgehend mit Anwachsen 
und Abnahme der Einwohnerzahl - in 
dem gleichen oder auch einem entfem
teren, durch Exportverhaltnis damit ver
bundenen Gebiet - zusammen. 

Mit dieser - naturgemaB nicht Uber
all gleim deutlich greifbaren - Relation 
zwischen Bevolkerungsumfang und Er
nahrungstatigkeit ergibt sich ein Uber
rasmender, vielfam geradezu rhyth
mism verlaufender Wedlsel von Boom 
und Krisenzeit, der weit Uber den rein 
wirtsmaftlimen Bereim hinaus eine 
mindestens zusatzlime Erklarung fUr an
dere, oft smwer versHindliche Ersmei
nungen beisteuem kann. Manches neue 
oder dom smarfere Limt falIt zum 
Beispiel auf die versmiedenen Etappen 
der Landeskolonisation von der Karo
linger- bis zur Stauferzeit und auf die 
absmlieBende WelIe der hochmittelalter
lichen StadtgrUndungen mit wer erst
maIigen Ballung von nichtbauerlimen, 
also auf Nahrungszufuhr groBen MaB
stabs angewiesenen Mensmenmengen, 
mit der sdlOn rein zeitlim ein erster 
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und lange rucht wieder erreichter Hohe
punkt in der Ausweitung des Siedlungs
raums und in der allgemeinen Bedeu
tung der Agrarwirtschaft zusammenging. 
Wimtige Beobamtungen ergeben sim 
fUr die spatmittelalterlime WUstungs
periode OOt ihrem tiefeingreifenden 
Strukturwandel im gesamten Agrarbe
trieb, in ihren sozialen und politismen 
Auswirkungen auf weite Kreise des 
milbetroffenen Niederadels (Verfalls_ 
ersmeinungen im Fehdewesen usw.) wie 
auf die anschlieBenden Erhebungen der 
Bauernsmaft bis in die Reformations
zeit hinein. Neue AusbIidce finden sich 
auf die differenzierte und nimt nur 
sozial, sondem aum politism folgen
reime Ausbildung der neueren Guts
herrsmaften wie auf die nimt aIlein 
von den groBen Kriegsereignissen be
dingten Rezessionsphasen des 17. und 
18. Jahrhunderts oder auf den politi
smen Hintergrund der ecsten, smon 
geraurne Zeit vor Stein beginnenden 
Agrarreformen im Gefolge der Kamera
listik und der physiokratischen Bewe
gung mit ihrem vielfachen Nebenein
ander von staatlichen und privaten Ex
perimenten, theoretismen Spekulatio
nen und gelegentlim aum extravagan
ten, aber darum nicht unbedingt be
deutungslosen Modeerscheinungen. 

fin besonderes AnIiegen des Verfas: 
sers geht urn die Revision des friiher 
vorherrschenden, voc allem durch Au
gust Me i t zen 5 grundlegende Sied
lungsforschungen geformten Bildes von 
einer so gut wie durchgehenden Kon
stanz in der Agrar- und Sozialverfas
sung des deutschen Bauemtums, die 
sim iiber ein Jahrtausend hin nahezu 
unverandert erhalten habe und dann 
erst kurzfristig durch die UmwaIzun
gen des :19. Jahrhunderts gewandelt 
worden sei. Diese Vorstellung von einer 
tausendjahrigen Ruhe ist OOtsarnt den 
vielen daraus gezogenen Folgerungen 
auf rechts- und sozialges<hichtlichem, 
kultureUem und auch politischem Ge
biet in dieser Art sicher nicht haltbar. 
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VieIIeicht hrauchte sie nicht gerade 
"in den Antiquitatenladen der Ge
sch.ichtsschreibung" verwiesen zu wer
den, wie es etwas eiIfertig auf dem 
Waschzettel des Buches verkiindig·t 
wird und der hehutsam vorgehenden, 
von echtem gesmimtlichem Verstandnis 
getragenen Auffassung des Autors wohl 
auch kaum entsprechen dUrfte. Aum ist 
zu bedenken, daB die Anderung dieses 
Bildes von dem gleimsam geschimtslos 
dahinlehenden nud darum alles uber
dauemden Bauemtum (Oswald 5peng
ler) smon seit geraumer Zeit auf den 
versmiedensten und vom Verfasser 
selbst eingehend berUcksimtigten Ar
beitsgebieten eingesetzt hat. Die remts
gesmichtliche Forschung hat ihr Augen
merk seit langem auf die Wandlungen 
und auch auf die landschaftlimen 50n
derformen in der Agrarverfassung ge
lenkt, wie etwa auf die vielgliedrige, 
keineswegs allzu geschlossene und plan
maBig durchorganisierte Struktur der 
Grundherrsmaften und ihre allmahlime 
Umwandlung, an der die bauerlime 
Bevolkerung durmaus nIcht nur passiv 
beteiligt war. Seit langerem ist aum 
das klassische Bild Meitzens von der 
siedlungsgeschimtlichen Forschung an
gegangen und die Vorstellung von einer 
kaum veranderten tausendjahrigen Ge
winnordnung mit fester Dreifelderwirt
smaft, Flurzwang und Almendreglung 
in eine fast verwirrende Fiille von Ein
zelfonnen mit standiger, selhst land
smaftsweise kaum noch zu ilberschau
ender WandlungsUhigkeit aufgelost 
wor-len. Aber der Beitrag des Verfas
sers ist gerade darum so bedeutsam, 
weil er so konsequent aus der wirt
smaftsgesmimtlimen Simt heraus erar
beitet worden ist und damit ein Ele
mentarproblem der Landwirtsmaft im 
Wortsinne aufzeigen kann. DaB es im 
Zyklus der agrarismen Konjunkturbe
wegungen mit ihrer meist langfristigen 
Entwicklungsdauer und angesimts der 
ungleimmaBigen, vielfam lilckenhaften 
Quellenlage nimt ilberall glekh deut-

lim zutage treten wird, braumt gewiB 
niml gegen den Grundgedanken selbst 
geltend gemamt zu werden. 

Die temperamentvoll und ansmaulim 
gehaltene Darstellung ist der zuweilen 
beinahe dramatismen Lebensnahe des 
Stoffes angemessen. Nimt zuletzt ist 
sie gewiB aum aus diesem Grunde durm 
reidUim eingestreute Quellentexte auf
gelockert. Neben dem gewissermaBen 
objektiven Element der Urkunden, Ak
ten, Remnungen sind daher aum er
zahlende Quellen aller Art herangezo
gen: Chroniken und Augenzeugenbe
rimte, Erzeugnisse der ,..Hausvaterlite
ratur" und okonomisme Werbesmriften 
vermitteln mit wohlgemeinten Rat
smlagen oder drastischen ,.Anmerkun
genU ein subjektives und aum nicht sel
ten einseitiges, aber dom ehen zeitge:' 
nossisches und lehrreimes Bild von den 
Geschehnissen und Zustanden. Auch 
das umfangreiche statistische Material, 
das von den friihmittelalterlimen Gil
terverzeichnissen und Traditionsurkun
den an mit Umsimt und Sorgfalt zu
sammengetragen ist, wird durm wohl
bedachte Verteilung und geschickte, oft 
schaubildlime Wiedergabe des trocke
nen Zahlemn.arakters entkleidet und in 
anschaulime, nimt selten geradezu le
bendige Vorstellung umgewandelt. Da 
wird etwa der Nahrungshaushalt eines 
friihmittelalterlimen Bauemhofs durch 
Fundvergleime aus dem Mittelweser
und aus dem Marschengebiet zu ermit
teln gesucht, da erscheint die - aum 
filr andere Landsmaften interessante -
Bilanz eines meddenburgismen Bauem
guts urn 1.;00 oder der Betriebsspiegel 
einer niedersamsischen Bauernwirtsmaft 
im 1.8. Jahrhundert (aus der Durm_ 
schnittsberemnung von drei Hofen eines 
Hildesheimer Dorfes gewonnen). DaB 
der hessisme Raum mil zahlreimen Be
legen und Beispielen, auch im Karten
und Bildmaterial, vertreten ist, ergibt 
sich nimt nur aus seiner verkehrswirt
smaftlichen und damit auch thematism 
erheblichen Bedeutung, sondem auch 



aus der ForsdlUngslage: es ist kein Zu
fall. daB Kurt 5marlau und sein Kreis 
an zahlreichen 5tellen bedeutsame Er
wahnung gefunden haben ("der Verfas
ser" auf 5. 221 ist Ubrigens Gertrud 
M a eke nth un , die zu den Mitent
dedc.ern der Langstreifenfluren gehi::irt). 
Und daB die Forschungen auch hier 
nicht ruhen, zeigt sich an dem Beispiel 
der FlurwUstung + Mu c h h a use n 
bei Homberg/Efze, die in der vorliegen
den Auflage noch als Paradefall einer 
konsequent ausgebildeten Langstreifen
flur abgebildet ist (5. 76). aber nach 
der Neuaufnahme von Martin B 0 r n 
erheblich anders beurteilt werden muB 
(vgl. jetzt Zeitschr. f. Agrargeschichte 
und Agrarsozioiogie 1,5, 1967, 1.16). 
Nicht zu vergessen ist endlich die gute 
- um vier Tafeln vermehrte - Bild
ausstattung, die aus alten Handschrif
ten und Drucl<werken anschauliche Er
Hiuterungen zur Entwicklung vor allem 
der agrarischen Wirtschaftstechnik zu 
bieten vermag. 

50 ist das Buch als eine interessante 
und gewinnbringende Lektiire fUr einen 
brei ten "Konsumentenkreis" geeignet. 
Es wird auch der Heimatforschung vie
les Neue und Anregende zu sagen ha
ben. Claus Cramer 

H a r aid Win k e 1: Die Ablo
sungskapitalien aus deT Bauernbe
freiung in West- und Suddeutsch
land. Hohe und Verwendung bei 
Standes- und Grundherren. Stutt
gart. Gustav Fischer. 1.968. XI, 276 S. 
(Quellen und Forschungen zur Agrar
geschichte 29) Lw. DM 38,-. 

Eine weitverbreitete These behauptet, 
das spate Einsetzen der Industrialisie
rung in Deutschland sei in erster Linie 
auf Kapitalmangel zurtickzuftihren. Von 
dieser Frage ausgehend, zeigt W., daIS 
es weniger am Kapital als vielmehr an 
der " Inveslitionsbereitsmaft der mi::ig
lichen Kreditnehmer als auch der Ka-
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pitalbesitzer" (5. 3) fehlte. Man unter
sttitzte in der Regel Iieber den Eisen
bahnbau als Industriegriindungen und 
vertraute mehr den gesimerten 5taats
papieren als risikobeladenen Privatak
t ien. Die Unternehmer waren daher in 
erheblichem Umfang auf ausHindisches 
Kapital angewiesen. An deutschen Mit
teIn standen vcr allem das Handelska
pital, in wesentlich geringerem AusmaB 
die SeIbstfinanzierung zur VerfUgung. 
Eine weitere mi::igliche KapitaIquelle fUr 
die Industria1isierung, die Kapitalien aus 
der Grundlasten- und ZehntablOsung, 
stellt das Thema dieser Mainzer wirt
schaftswissenschaftlichen Habilitations
schrift dar. Verf. hat dazu umfangrei
ches Material aus 23 standes- und 
grundherrlichen sowie sechs 5taatsar
chiven herangezogen. Einfiihrend behan
delt er die Abli::isung in WUrttemberg, 
Baden und Nassau, wobei es ihm vor
nehmlich urn die gesetzlichen Grundla
gen und die anfallenden Kapitalmengen 
geht. Wichtigsler Abschnitt ist Ill. C. 
Uber "Hi::ihe und Verwendung von Ab
ii::isungskapitalien einzelner 5tandes- und 
Grundherrsmaften". In - zuweilen et
was ermiidender - AusfiihrIichkeit be
smaftigt sich W. mit den fUrstlichen, 
graflichen und freiherrlichen Hausern 
Thurn und Taxis, Hohenlohe, Fugger, 
FUrstenberg, Hohenzollern-Sigmaringen, 
Oettingen-Wallerstein, Oettingen-Spiel
berg, Lowenstein-Wertheim-Rosenberg, 
Castell,Waldburg-Zeil, Leiningen,Schlitz 
gen. v. Gi::irtz, Solms-Braunfels, Schaum
burg-HolzappeI, Ingelheim, Gemmingen, 
Neipperg, Berlichingen sowie (in einem 
Abschnitt) Sayn-Wi ttgenstein-Berieburg, 
Wied-Neuwied, Ysenburg-BUdingen und 
einigen anderen. Dabei zeigt es sich, daB 
die meisten 5tandes- und adligen Grund
herren die durch die Abli::isungen ge
wonnenen Kapitalien mit Vorliebe zum 
Ankauf von Grund und Boden ver
wandten und oft in einem MaBe die 
Bauern auskauften, daB diese in Not 
gerieten und massenweise, bisweilen im 
Verband ganzer Dorfer (z. B. im Oden-
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wald), auswanderten. Als zweites bot 
sidt der Kauf von Wertpapieren, insbe
sondere 5taatsobligationen an, die man 
gerne gegen die zinslich ungilnstigeren 
Ablosungsobligationen eintauschte. Zwar 
suchten die Bundesstaaten die Grund
herren zum Erwerb inHindischer 5taats
obligationen zu zwingen. 50bald diese 
aber Uber "AblOsungskapitalien frei ver
fUgen konnten, r ichtete sich ihr Interesse 
in erster Linie nach RentabiliHi.t und 
5icherheit einer Wertpapieranlage, so 
daB inUindische 5taatsobligationen nur 
nom Wertpapiere unter vielen anderen 
waren N (5. 1.57). Ebenso waren Eisen
bahnaktien sehr gefragt, wahrend nur 
weruge Adlige ihr KapUal in Griin
dungen industrieller Unternehmen in
vestierten oder sich an diesen beteilig
ten. Hier spiel ten StandesrUcksichten und 
Adelsethos eine gewkhtige RoUe. Sie 
lieBen in der Hauptsache nur die Be
schaftigung mit solchen Unternehmen 
zu, die noch mit Grund und Boden zu 
tun hatten, also z. B. Bergbau und Me
tallerzeugung. Dazu gehort in gewisser 
Hinshht auch die Eisenbahn. Hingegen 
war das MiBtrauen gegen den Kauf
mann und ri sikofreudigen Unternehmer 
tief verwurzelt. Eine der bekanntesten 
Ausnahmen in dem behandelten Raum 
(der die groBen Industriezentren, nam
lich das rheinische Revier und Ober
schlesien, nur am Rande beriihrt) sind 
die Fugger gewesen, die aber aus dem 
Kaufmannsstand kamen. 

Neben diesen wichtigen Erkenntrussen 
Uber die Haltung des Adels zur In
dusti.'iali sierung vermittelt vorliegendes 
Buch interessante AufsmlUsse Uber die 
herausragende geldwirtschaftIiche Be
deutung Frankfurts und seiner fiihren
den Bankhauser, unler ihnen zuerst die 
Rothschilds, dann aber auch der eben
falls jUdische Bankier Philipp Nikolaus 
Schmidt und das christliche Bankhaus 
Bethmann. Die noch zu sehr vernach
lassigte Wirtsdtaftsgeschkhte des friihen 
19. Jahrhunderts erhaIt durch dieses 
Werk, besonders in der Frage der Fi-

nanzierung von IndustriegrUndungen 
und der Passivitat des Adels neue Im
pulse. DaB dabei a uch der hessisch-nas
sauische Raum zurn Teil berUcksimtigt 
wurde, darE man besonders begruBen. 

Die wissensmaftliche Arbeitsweise des 
Autors laB t allerdings zu wiinschen Ub
rig. So wird aus dem Staatsarchiv Darm
stadt, in dessen Bereich einige der be
handelten Herrschaften liegen, sage und 
smreibe ein Band der Hauptstaatskas
senrechnung (von 18.51) zHiert (vgt. 
S. 1.27 Anm . .503), wahrend in der Uber
sicht der benutzten Archive S. 1.62 im
merhin von "Hauptkassenrechnungen"(!) 
die Rede ist. Das Staatsarchiv besitzt 
die liickenlose Serie der Hauptstaats
kassenrechnungen seit 1821, eine voll
standige Reihe von HandbUchern liber 
die GrundrentenablOsung seit 1838, meh
rere Unterab teilungen betr. AblOsungen 
im Bestand Finanzministerium, einen 
Bestand Kameralurkunden, der in der 
Hauptsame Ablosungsvertrage enthaIt, 
einen groBen Bestand Zivilprozesse der 
Standesherren beim Oberlandesgericht 
und anderes mehr. An hessischer Lite
ratur konnte nom einiges namgetragen 
werden, siehe hierzu Demandt, Schrift
turn 1, S . .541 f. AuBerst unvoIlsUindig 
ist die Zusammenstellung von Gesetzen, 
Ausfiihrungsbestimmungen und Sit
zungsberichten, jedenfalls was H essen 
und Kurhessen angeht. FUr Kurhessen 
wird nur ein Gesetz von 1832 (vgt. 
HAlphabetisches General-Register zu der 
Sammlung von Gesetzen, Verordnun
gen, Aussmreiben und anderen all
gemeinen Verfiigungen fUr Kurhessen, 
die Jahre 1813 bis 1854 umfassend", 
S. 2, 93 f. , 19.5 f.), fUr das GroSher
zogtum nur ein Teil aufgefiihrt (5. die 
Register zurn Regierungsblatt unter den 
5timwortern Grundlasten, Frohnden, 
Standesherren usw.). Unnotigerweise 
wird das Literaturverzeidmis in Mono· 
graphien, Zeitschriftenaufsatze, Disser
tationen sowie Beitrage in Sammelwer
ken, HandbUchern u. a . unterteilt und 
bei der Zitierung der Titel und Armive 
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in den Anmerkungen in punkto Aus
fiihrlichkeit wahdich I U viel des Gulen 
getan . Dafiir sind die Namen und Tilel 
oft fehlerhaft . S. 166 muB e.s Demian, 
nicht Damian, Karl E. Demandt, nicht 
Kart Demandt heigen (die Obernahme 
auf S. 1J1 aus seiner Geschidtte des 
Landes Hessen ist unkorrekt ; Nassau 
ethielt nimt gaoz Nassau-Dillenburg, 
sonderns d ieses ohoe Siegen, es heiBt 
nicht Grafschaft Katzenelnbogen, 500-

dern Niedergrafsdtaft K.). Oer bekannte 
Wirtschaftshis toriker Hans Haussherr 
wird mit Hkonstanter BosheilN eines 
Buchstabens in seinem Namen beraubt 
(Hausherr). Haufig stimmen die Oaten 
oder Namen in den Anmerkungen nicht 
mil denen des Literaturverzeidmisses 
iiberein, z. B. OEibritz 5. 19 und 169, 
Ltitge 5, 38 und 1.70, Harkort S. 18 und 
166, Zunkel S. 19 und 168, Vogdt S. 25 
und 172, OUo S. :;8 und 167 usw. Das 
Orts- und Namensregister berUdc.simtigt 
gemaB AnkUndigung leider nimt die ta
bellarism en Zusammenstellungen und 
FuBnoten. Viel smlimmer aber ist, daB 
Verf. Uberhaupt nur das aufgenommen 
zu haben smeint, wozu er gerade Lust 
hatte. Es wimmelt im T ex t geradezu 
von Namen, die man irn Register ver
geblim sumt oder nur zu einer ande
ren Nennung findet (man vergleiche z. B. 
die Seite u8). Bei den Grafen und 
FUrstcn von Solms findet man voll 
Staunen auch eine Linie Raiffersm eid
Krautheim - sie gehort dem Hause Salm 
an! 

Diese Fehler andem zwar nimts an 
den Ergebnissen, stimmen aber dom 
ein wenig bedenklim. Ein nom so ge
nialcr Wurf wird gemindert, wenn das 
Werk in den Einzelheilen unzuverlassig 
is t, und das mUBle im vorliegenden Fall 
wirklim nimt sein. Albremt Edc.hardt 
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H a n s -1 u r g enS c h m i t z : Fak
toren der Preisbildung fur Getreide 
und Wein in der Zeit von BO~:IJ50. 
Gustav Fischer Verlag, Stuttgart. (= 
Quellen und Forschungen zur Agrar
gesdlichte 20). 1.968. VIII. 1.34 SeUen, 
8 Abbildungen, Lw. DM 38,-. 

Verf. legt seiner sich in erster Linie auf 
Belgien, den Niederlanden und Mittel
rhein, Nord- und SUddeutsmland er
s treckenden Untersumung die Scriptores
Bande der Monumenta Germaniae Hi
s torica zugrunde und s teUt aus den 
mehr oder minder verstreuten und meist 
zufalligen Notizen in Chroniken, An
nalen usw. ein tro tz seiner LUd<.enhaf
tigkeit homst instruktives Material zu
sammen. Da das Getreide im Mittel
alter das Hauptnahrungsmittel darstell
te, konnten smon kleinere Erlrags
smwankungen erheblime oder gar ka
taslrophe Folgen haben. Bei der er
s taunlich geringen Ertragsrate war eine 
systemati sche Vorratspolitik weitgehend 
unmoglich. Durch Mi8emten ausgelOste 
Hungersnote konnten fUr langere Zeit 
nach.wirken und oft ers t im nachsten 
Jahr ihren Hohepunkt erreimen, wenn 
nam der ersten smlechten Emte das 
Saatgetreide angegriffen worden war. 
Wichtigs ter Faktor fUr Menge und Qua
!itat einer Emte war die Wilterung. Hin
ter ihr traten Kriegseinwirkungen in 
der Haufigkeit stark zurUdc:. Der Fern
handel spiel le meist eine untergeordnete 
RoUe und di ese im allgemeinen nur in 
extremen Notsituationen. Er wuchs al
lerdings im hohen MitteIalter mit der 
Vers tadterung. Dagegen kam der Spe
kulation im ortlich begrenzten Rahmen 
mil dem Vorkauf der Emte auf dem 
Halm und anderen Praktiken groBes 
Gewicht zu. Durch. sie konnten die sich 
nach Angebot und Nachfrage bildenden 
Preise entscheidend beeinfluBt und ver
a ndert werden. 

Im Gegensatz ZUIn Getreide war der 
Wein leichter ersetzbar (durm aUen 
Wein oder Bier) und fiir den Femhan-
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del attraktiver. Im Mittelalter kam es 
mehr auf QuantiHit als auf Qualitat an: 
vie! Wein war zugleich guter Wein, 
neuer Wein besser als alter, so daB bei 
der groBen Knappheit an Fassem vor 
einer guten Emte der alte Wein oft zu 
Niedrigs tpreisen verschleudert, ver
schenkt oder gar .lur Mortelbereitung 
verwandt wurde. Kriegsschaden wirk
ten sich langfris tiger aIs beim Getreide 
aus. 

Insgesamt tritt die starke Anfalligkeit 
der Hauptnahrungsmittel fUr meist wit
terungsbedingte Krisen und die enorme 
Schwankungsbreite bei den Preisen her
vor. Abgesehen von diesem dauemden 
Auf und Ab lassen sich aber auch 
sakuIare Veranderungen des Klimas 
feststellen. Sei t der Mitte des 'll.. Jh . 
nimmt das regnerische Seeklima bis zur 
Mitte des 14. Jh . zu, urn dann wieder 
zurUckzugehen (was zum PreisverfaU 
beim Getreide und zu einer Ausweitung 
des Weinbaus fUhrt) . Auch die Bevol
kerungsvermehrung seit der Mitte des 
1 2 . Jh . wirkt sich auf die Nahtungs
mittel und Preise aus. Bemerkenswert 
sind des Verf. Hinweise a uf einen 
wichtigen Vorlaufer des groBen Kon
junkturumschlages, der Pest von 1348/ 
50, in der Zeit van 1315116, der durch 
Wetterkatastrophen und Seuchen zu 
einem enormen BevolkerungsrUckgang 
ftihrte. AbschlieBend untersucht Verf. 
die obrigkeitlichen Preisregelungen und 
die EinfIUsse von Stadt- und Markt
recht auf Getreide- und Weinpreis
bildung. 

Wenn auch das Buch wirkJich neue 
Erkenntnisse nicht zu vermitteln scheint, 
so unterma uert es doch eine Reihe bis
heriger Thesen durch eine - bisweilen 
erdriickende - FUUe von Einzelnach
weisen, aus denen man mit einiger Vor
sicht gewisse Tendenzen ablei ten kann. 
Zweifellos werden noch weitere Unter
sUchungen anhand von Urkunden- und 
UrbarmateriaI notwendig sein, urn die 
gewonnenen Ergebnisse abzusichern. 

Albremt Eckhardt 
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Gun t e r Her r m ann: lohann 
Niko laus Hert und die deutsche Sta
tutenlehre (= Neue Kdlner Rechts
wissensdtaftlidte Abhandlungen,hrsg. 
v. d. Redttswissensdtaftlichen Fakul
tat der Universitiit zu Koln, Heft 25), 
Berlin, Waiter de Gruyter & Co. 7.963. 
XV I. 7.76 S. Kart. OM 22,-. 

Die sogenannte Statutenlehre hat sich 
aIs Forschungszweig der alteren Rechts
wissenschaft etwa seit dem 12. Jahr
hundert entwickelt und ist seit der Mitte 
des 19. in das sogenan nte Internationaie 
Privatrecht umgewandelt worden. D ie 
Aufgabe ist bei aller zeitbedingten Ver
schiedenheit der Methoden, der Ansich
ten und Einteilungsversuche im wesent
lichen die gleiche geblieben : wieweit 
haben die einzelnen Rechte auBerhalb 
ihres Herkunftsbereiches zu gelten? 
Nach welchem Rech t wi rd die Erbschaft 
eines Englanders geteilt, der eine Fran
zosin geheiratet und dann in Italien ge
lebt hat ? Nadt weldtem Redtt wiirden 
die beiden geschieden werden oder Kin
der adoptieren k6nnen? fUr soIche und 
zahlreiche andere Fragen aus dem Per
sonen- und Vermogensredtt gibt es bis 
heute keine allgemeinverbindliche Ge
setzgebung und keine allgemein aner
kannte Rern tsauffassung. Sie begannen 
die Juri sprudenz zunehmend seit der 
Zeit .lu beschaftigen, als sich das per
sonengebundene al tere Stammesrecht 
al1mahlich in ein regional oder tp.rritorial 
bezogenes Gebietsredtt umzuwandeln 
begann, das fUr jeden sim dort Auf
haltenden GUltigkeit beanspruchen konn
te. Die Frage wurde um so dringender, 
aIs damit eine zunehmende Zersplitte
rung des Remtes in zahlreichen Land
smaften einsetzte und die dadurch 
entwickelten Rechtsnormen in steigen
dem Ma Be schriftlich aufgezeichnet wur
den: das bis dahin vorwiegend miind
Iim Uberlieferte Gewohnheitsrecht wurde 
durch feststehende Satzungen, dutch die 
"statuta" fixiert. Die Entwicklung be
gann friihzeitig in den groReren ober
italienismen HandeIsstadten mit ihrem 
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lebhaften, nam schriftlichen Aufzeich
nungen strebenden Gesmiftsverkehr und 
griff bald auf die Nachbarlander, vcr 
alIem Frankreich und dann auch 
Deutschland mit ihren zahlreimen Land
schafts- und Stadtrechten liber. Die 
neue Statutentheorie entwickelte sich 
vcn vornherein unter dem leitenden Ge
sichtspunkt der RechtskoIlision: nam 
welchen Grundsatzen soIl die Vielzahl 
der entstehenden und einander oft wi
derstreitenden Rechtssatze beurteUt und 
im Rechtsstreit jeweils angewandt wer
den? Die Fiihrung lag naturgemaB lange 
bei den oberitalienismen Juristen, in de
ren Hand gleichzeitig die Neuformung 
und Weiterbildung des romischen Rechts 
mit seinem Streben nam begrifflicher 
Klarheit und einheitliche Geltung ge
legt war. Erst allmahlich trat ihnen die 
franzosische Redltsschule entgegeni ihr 
erster fiihrender Vertreter an der Pariser 
Sorbonne, der berlihmte Charles 0 u -
m 0 u I i n (Carolus Molinaeus) ist lib
rigens als Gutamter flir Philipp den 
GroBmlitigen in dem Iangwierigen 
Rechtsstreil urn die Grafschaft Katzen
elnbogen tatig gewesen. Nam ihnen 
und den niederlandismen Remtslehrem 
des 1.6. und 1.7. Jahrhunderts hat sim 
aum die deutsme Forsmung etwas ein
gehender mil diesem schwierigen und 
immer weiter verzweigten Fragenkreis 
beschaftigti ihr Hauptanteil ist wohl da
bei die sp~itere Aufiosung der alten Sy
stematik und die Vorbereitung des mo
dernen Privatrechts, an der Savigny 
auch auf diesem Gebiet maBgebend mit
gewirkt hat. 

Die vorliegende Sdlrift befaBt sich mit 
dem Oberhessen Johan (so geschrieben) 
Ni k 0 I a u sHe r taus Ni e d e r
k lee n (Kr. GieBenL der den graBten 
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Teil seines Lebens aIs Student und spa
ter als akademischer Lehrer in G i e Ben 
zugebracht und dort eine re(nt frucht
bare und vielseitige, weithin geschatzte 
literarische TiUigkeit ausgeilbt hat (1651 
bis 1.71.0). Aus seiner intensiven Be
schliftigung mit dem einheimischen, von 
der offiziellen Jurisprudenz Iange ver
na<hUissigten deutsmen Recht ist unter 
anderem eine bemerkenswerte Samm
lung deutscher Rechtssprichworter er
wachsen, die mit einem Kommentar 
begleitet und spater durch einen Nam
trag erganzt wurden; "ein gewi~ses 
VersUindnis flir die Eigenart dieser 
Quelle mil ihrer bildlich zugespitzten, 
haufig humoristischen Redeweise" 1 laBt 
ihn geradezu als einen wenn aum be
scheidenen Vorganger Jacob Grimms er
scheinen. Flir die Statutentherorie und 
das auf ihr beruhende Kollisionsrecht 
hat er durch seine im einzelnen nicht 
genau festzulegende, aber vermutlich 
maBgebende Beteiligung an einer 
GieBener Dissertation einen beadtt
lichen Beitrag geliefert, der vom Ver
fasser eingehend untersucht und im 
Rahmen der Gesamtentwiddung der Sta
tutenlehre dargestellt wird. FUr den Fer
nerstehenden ist die DarstelIung der 
komplizierten Materie allerdings nimt 
immer sehr iibersichtlich; die obenste
henden Vorbemerkungen sind daher in 
der Hoffnung gemacht, dem interes
sierten Leser die Einfiihrung in dies 
nicht unwichtige Nebengebiet der neu
eren Rechtsgeschichte zu erIeichtem. Da 
der Verfasser auch auf die friiheren 
Verhaltnisse eingeht, ware ein Hinweis 
auf Karl August Eckhardts zusammen
fa ssende neue Darstellung der einschHi
gigen RechtsqueIlen 2 erwiinsmt gewesen. 

Claus Cramer 

1 R. v. S tin Z i n f;I u. E. la n d s b erg: Geschichte der deutschen Rechtswissenschaften III 1 
(MUnchen u. LeipZig 1898), S. 63. 

2 K. v. A m i r a: Germanismes Remt. 4. AufL, bearb von K. A. Eck h a r d t . Bd. 1 (Berlin 
1960) = GrundriB der germanischen Philologie 51. 
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Die Handsdtriften der Murhardsdten 
Bibliothek der 5tadt Kassel und 
Lmdesbibliothek Bd. 2: M a n 11 -

se rip tal u rid i ca, bearbeitet 
von Marita Kremer. atto 
Harrassowitz, Wiesbaden. :1969. 
XII, 1.88 5 ., 5 Kunstdrudctafeln (da
von 1. mehrfarbig) . Brosdt . DM 40,-. 

Obwohl Band 2 der geplanten Reihe, 
ist das Verzeidmis der juridischen Hand
srnriften als ers tes erschienen. Ludwig 
Den e eke teilt in seinem Vorwort die 
Gesamtplanung fUr die Publikation der 
Handschriftenkataloge mit, wonach als 
nachstes die Manuscripta Hassiaca und 
zuerst die Chroniken und chronikali
srnen Aufzeirnnungen ersrneinen solIen. 
In der Bearbeitung der Gottinger Bib
liothekarin M. K rem e r fUhrt der Ka
talog der Juridica insgesamt , '1.49 [1] 
Handschriften und Fragmente Haus dem 
Romisrnen, dem Kanonischen, dem ZivU
und Volkerrernt, darunter aurn einiges, 
was man heute nicht unbedingt als ju
ridiscn bezeichnen wiirde" (S. XI) auf, 
beriicksimtigt jedom nimt die juristismen 
Werke in anderen Abteilungen. Die De
finition der Bearbeiterin ist nicht sehr 
glUcklich gewahlt, denn erstens sind 
Romismes und Zivilrecht im allge
meinen kein Gegensatz und zweitens 
enthalt die Abteilung durchaus auch 
deutschrechtliche Texte (z. B. Franken-, 
Sachsen- und Smwabenspiegel) . Mehr 
als ein Drittel des gesamten Bestandes 
- 54 mittelalterlime Handsmriften meist 
kanonistisrnen Inhalts - entstammt 
de.:Bibliothek des Fritzlarer 
Pet e r 5 5 t i f t s. Bemerkenswert sind 
auBerdem einige Fragrnente, die als 
Aktenumschlage der hessismen Ver
waltung, insbesondere des Klosters bzw. 
Hospitals Haina dienten und wieder ab
geWst worden sind, eine groBe Brief
und Berirntesammlung des kurpfilzi
smen Geheimen Rats und Gesandten 
(nicht bei den westHilismen Friedensver
handlungen, sondern nur bei den Pra
liminarien) Johann Joachim v 0 n R u s-
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do r f (1589-1.64°, vgl. auch die ADB), 
eine ahnliche Sammlung von Briden 
und Akten des Diplomaten Johann 
Friedrim Frhr. v 0 m S t e i n (Stain) 
[zum Reichenstein, der nam Diensten 
u. a. in Regensburg, Darmstadt und 
WolfenbUtlel 1.735 in Kassel als Re
gierungsprasident starbJ, mehrere Stiik
ke aus dem Besitz des bekannten Trie
rer Kanonikers Rudolf Los s e (urn 
1.31.~4), Marburger Vorlesungsnach
schriften des spateren Kriegsrates Reg
nerus (Rainer) En gel h a r d (171.7-
77) u. a. Die Edition folgt der zufaI
ligen Reihenfolge der Handsduiften in 
ihrer Abteilung und trennt wie diese 
nam den Formaten 2

0 (bis Nr. 1.00,28), 
4 0 (bis Nr. 44) und 8 0 (bis Nr. 2). 

Wohl das bedeutendste StUck ist die als 
Collectio Cassellana bekannte Dekreta
lenhandschrift aus dem 1.2. Jh. Eine 
Reihe von mittelalterlimen Handschrif
ten wurde in Erfurt bzw. Padua ge
schrieben. Insgesamt Uberrascht die 
Vielseitigkeit der Texte, unter denen 
allerdings das kanonistische und roma~ 
nistische Schrifttum vorherrscht. An ver
sprengten Werken seien nom Wiirz
burger Gerich.tsordnungen, Regesten von 
Briefen wohl aus dem Besitz des HI. 
Kreuz-Ritterordens in Prag, Bremer 
Statu ten und Ostfriesische Rechte er
wahnt. An Hessischem findet sim we
nig. FUr den Historiker sind die Brief
sammlungen aus dem 30 jahrigen Krieg 
und zum Westfalischen Frieden sowie 
die Schriftstiicke Steins wohl am inter
essantesten. 

Die Bearbeiterin hat sich roit der Be
schreibung des Codices groBe Miihe ge
geben und laBt in dieser Hinsicht 
kaum Wiinsme offen. Man hatte sim 
nur Uber die Personen nahere Angaben 
gewUnsmt, die im allgemeinen sehr 
knapp sind oder ganz fehlen, wobei 
allerdings das Register die wichtigsten 
Lebensdaten bietet. Aum mit Literatur
angaben hatte noch freigiebiger umge
gangen werden konnen. Das Handwor
terbum :lur deutschen Rechtsgeschimte 
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sm eint K. entgangen zu sein, obwohl 
beim AbschluB des Manuskripts mehrere 
Lieferungen vorgelegen haben miissen. 
Sehr griindlich und genau ist das Re
gister, dom leidet es darunter, daB die 
Bearbeiterin zurn einen die Namen auch 
vcn hekannten Leuten meist in der 
Schreihweise der Vo rlage belassen (z. B. 
AI thus 5tatt Althusius), zum anderen 
alIe Personen hi s etwa 1500 (danach 
nUf nom die Hirsten) lediglich unler 
ihrem Vornarnen ausgeworfen hat, eine 
Sitte, die besonders bei Redttshistori
kern weit verbreitet ist, aber das Fin
den eines Namens oft unnotig ersmwert. 
Zurnindest hatte in der Vorbemerkung 
darauf hingewiesen werden miissen. Den 
vorhin genannten Losse muB man nun 
hei Rudolph sumen, den Kanonisten 
Durantis bei Guilelmus, obwohl es aum 
nom eine Rubrik Wilhelmus gibt, den 
Wormser Offizial J. Lahnstein (Layn
stein) ebenso unter den etwa 80 Iohan
nes (sic!) wie etwa den beriihmten Ka
nonisten Andraee oder den hier nur als 
Schreiber einer Handschrift genannten. 
J. Schickeberg von Spangenberg, der 
nach Gundlachs Dienerbuch (5 . 237 f.) 
es immerhin bis zum Kanzler in Mar
burg gebramt hat ; ganz abgesehen da
von, daB es aum nom eine Spaite ,,}o
hann" gibt. 

Das Buch enthalt ein Initienverzeich
nis, eine Obersicht der Handschriften 
und Fragmente aus dem 9. bis 12 Jh. 
und eine "Konkordanz der alien Fritz
larer Signaturen m it den Signaturen 
d ieses Kataloges" . Die Abbildungen zei
gen Miniaturen von zwei romismremt
lichen Handsmriften des 14. }h. AIIes in 
allem fUhrt vorliegender Band die neue 
Reihe wUrdig ein. Auf die nachfolgen
den Bande, besonders die Historica, darf 
man smon jetzt gespannt sein. 

Albrecht Ed:hardt 
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H e" n i n g K a u f m ann: Gene
tivisme Ortsnamen . ( = Grundfragen 
der Namenkunde, Band 11) . Tubin
gen, Max Niemeyer Verlag :196:1 . 
XlI u. 228 S. Lw DM 32,-. 

Die deutsche Namenforsmung hat sim 
smon f riihzeitig mit der interessanten 
Gruppe der sogenannten genetivismen 
oder (nicht ganz damit iibereinstim
mend) elliptischen Ortsnamen besmaf
tigt. Einige Beispiele werden dem weni
ger damit vertrauten leser wohl am 
leimtesten zeigen, worum es sim d abei 
handelt : Burkhards bei Schotten heiBt 
bei seiner ersten Erwahnung Burchartes
rode (1.020) , Sterbfritz bei Schliichtem 
"ad Starcfrideshuson" (ca. 815, mit 
Ieicht erkennbarem Druckfehler in der 
Ersttiberlieferung) und im benachbar
ten Mottgers is t eine Schenkung "ad 
Otekaresdorf" erhalten (923) . Es han
delt sim also urn Siedlungsnamen, bei 
denen der zweite Bestandteil, das soge
nannte Grundwort in spaterer Zeit ver
schwand. Obrig blieb das sogenannte 
Bestimmungswort als erster Bestand
teil, in dem fast immer ein Personen
name enthalten ist ; bei Burkhard und 
Starkfrid ist er ohne weiteres erkenn
bar, und im dritten FaIle ist die spram
gesmichtliche Weiterentwiddung vom 
alten Ottokar nom ziemlich genau zu 
verfolgen, denn man sagte dart offen
sichtlich " im" oder "zum" Otekares
dorf, wobei sim das -m der voraus
gehenden Praposition allmahlich mit 
dem folgenden Namen verband, wie 
wir es auch in anderen Fallen beob
achten konnen (Mellnau bei Wetter 
aus "zum Elenhauch"). Das ist die 
Hauptgruppe, neben der es nom einige 
grundsatzliche gIeichartige Sonderent
wicklungen g ibt. Nur in wenigen, meist 
friihzeitig iiberlieferten Fallen, ist der 
Wegfal1 des Grundwortes so deutlich 
zu beobachten. Aber der Typus ist 
meistenteils so kl ar erkennbar, daB er 
kaum zu iibersehen ist; Engelhelms, 
Gerharts, Giinthers und Gottharts ha
ben sim kaum verandert. AlIenfalls 
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setzt die Oberlieferung so spa t ein, daB 
der Name in der jeweiligen Mundart 
bereits stark umges tal tet, nicht selten 
auch vom Volkshumor umgedeutet wor
den ist ; was sich bei Sterbfritz nom 
im einzelnen verfolgen laBt, kann man 
sich bei Meerholz (Miroldis) und Lieb
los (Libelahes), Zeitlos (CitoJfes) und 
Starklos (Starcholves) auch noch eini
germaSen ausdenken. Aber diese Na
mengruppe ist nicht nur durch die 
Besonderheit ihrer Bildungsart bemer
kenswert, sondern auch durch manches 
andere. Die Personennamen, die hier 
verwandt werden, sind nicht selten in 
gleichzeitigen oder friiheren Urkunden 
der gleimen oder doch der weiteren 
Umgebung wiederzufinden und gestat
ten bei vorsimtiger Anwendung wert
volIe Riicksmusse auf die geschichtlime 
Entwicklung, auf 5iedlungs- und Be
sitzverhaitn isse, auf genealogisme und 
sozialgeschimtlime Beziehungen. Ober
dies laSt sich die Bildungszeit im Ver
gleich mil den anderen enger verwand
ten Namengruppen verhaltnismaBig gut 
bestimmen ; sie durfte im Verlaufe der 
groBen Ausbauperiode begonnen ha
ben, die uberwiegend im 8. und 9. Jahr
hundert einsetzte und sich landschaft
Bch versmieden bis in das 1.2. oder 
13. hinzog. Der offizielIe Wegfall des 
Grundworts wird nam Ausweis der 
- aIlerdings gerade nam 850 standig 
abnehmenden - Urkunden im allge
meinen erst relativ spat eingesetzt ha
ben; wieweit er smon im mundlimen 
Verkehr vorausgegangen war, hat sich 
bislang nom nimt feststellen lassen. In
teressant ist schlieBlich auch. das Ver
breitungsgebiet der genetivismen Na
men, das sich fast ganl. auf eine je
weil s ziemlich genau abgegrenzte Reihe 
von einzelnen mittel- und oberdeut
smen Landschaften beschrankt. DaB sie 
in bestimmten Teilen von Hessen, vor 
allem urn Rhon und Vogelsberg, reich
Hch, zuweilen sogar vorherrschend ver-

treten sind, zeigen bereits die oben her
ausgegriffenen Beispiele. 5ie finden sich 
haufig im anschlieBenden Thiiringen 
und Franken, aber ebenfalls in groBe
ren, zuweilen fast geschlossenen Na
mengruppen im oberschwabismen All
gau und Vorarlberg wie in Teilen Nie
derosterreichs und in deutsmen 5ied
lungsgebieten von Bohmen und Mah
ren. Viele Fragen sind hier im einzeI
nen und auch im allgemeinen Zusam
menhang noch oHen und werden der 
Forschung wohl noch lange ein inter
essantes und ergiebiges Arbeitsfeld 
bieten. 

Das vorliegende Bum 1 besmaftigt 
sich nur verhaltnismaBig kurz (5. :140 H.) 
mil dieser vorstehend aufgefiihrten Na
mengruppe, urn deren Erforschung sim 
unter anderem bereits Gelehrte wie 
Wilhelm Arnold verdient gemacht ha
ben. Der Hauptteil der Darstellung 
sucht vielmehr eine ganz neue Gruppe 
solcher genetivischen Ortsnamen fest
zustellen, bei der das Bestirrunungswort 
nicht in der oben genannten deutschen, 
sondern in einer lateinischen Genetiv
form vorliegen 5011 . Wenn der Ortsname 
Weimar in alterer Zeit als Wimari 
(z. B. 1002) aufgefiihrt wird, is t darin 
nach Ansicht des Verfassers der ger
manisch.e Name Winimar enthalten, 
dem die la teinische Endung -us bzw. 
der Genetiv -i angehangt wurde. Wie 
man Friedrich zu Fridericus latinisierte, 
ist nach seiner Oberzeugung auch ein 
Winimarus oder verkiirzt Wimarus 
ents tanden, der dann im Genetiv Wi
mari in die iiberlieferten Urkunden 
gelangte. Der Ortsname wiirde nach 
Ansicht des Verfassers also etwa "im 
Orte dem WimarH oder " im Gebiete 
des Wimar" od er dergleichen zu er
klaren sein (5. 4:1 H.). In ahnlicher 
Weise wiirde nach seiner Ansicht dann 
etwa der Ort Villmar von einem Per
sonennamen Filomar oder Filimar ab-

, Withelm Niemeyer haUe eine Besprecnung beabsichtigt. sie jedoch nicht mehr ausfOhren kannen. 



zuleiten sein (5. 35 f.) oder Hadamar 
va n einem Personennamen wie Hadu
mar (5. 36 f.). Eben so ware in einer 
Reihe anderer , Namensbildungen ein 
Personenname enthalten, wie z. B. in 
Gombeth (5. 8), Nassen- und Trocken
Erfurth (5. 1.0). W anfried (5.1.1.) , GroBen
und Klein-Englis (5. 15), Ober- und 
Nieder-Meiser (5 . 22) , DiIlim (5. 28) 
und ahnlimen. Mi t diesem Verfahren 
gewinnt der Verfasser eine stattliche 
Anzahl von O rtsnamen, die in der bis
hedgen Forschung ganz anders erklart 
wurden, fUr d iese von ihm angesetzte 
neue Art genetivischer Ortsnamen. 
Weimar, Villmar, Hadamar waren bis
her aI s zweigliedrige Namen einer sehr 
alten 5chicht aufgefaB t worden, die zu
meist aus urspriinglichen Flurnamen 
entstanden sein konnten; der Bestand
teil -mad, spater -mar wurde aIs eine 
alte germanische Bezeichnung fUr was
serreiches Gelande (Quellengebiet oder 
ahnlich) angesehen, die sprachHch etwa 
dem lateinischen mare und dem slawi
scnen more verwandt war und somit 
auf eine indogermanische W asserbe
zeichn ung zurUckgin g. Nach der Ansicht 
des Verfassers ware also nicht nur eine 
vollige Neuerkla rung, sondern auch eine 
volJ ige Neudatierung zahlreicher Orts
namen erforderlich, mit ali en daraus zu 
ziehenden sachlichen Konsequenzen. 
W eimar ware dann nicht eine frUh
germanische Flur- und Siedlungsbe
zeichnung, die moglicherweise ein gutes 
StUck vor die Volkerwanderung zuriick
reichen dUrfle, sondern ein Besitzer
name, der etwa in eine ahnliche Zeit 
zurUckgehen soUte wie Sterbfritz und 
Heblos. 

Die kritische Behandlung dieser vom 
Verfasser vorgetragenen These m iiB te 
angesichts der zahlreichen von ihm vor
gelegten und mit vielen Detail s darge
stellten Einzelfalle den Raum und den 
Zweck der hier mogtichen Besprechung 
wei t liberschreiten und sol1 te daher 
einer anderen Gelegenhei t vorbehalten 
bleiben. Doch kann ich rucht verschwei-
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gen, daB mich die neue These weder 
hinsimtlim ihrer allgemeinen Begriin
dung noch der bisher genauer durm
gesehenen und auf ihre Unterlagen 
UberprUften Einzelangaben iiberzeugen 
konnte. Es ha tte meines Eramtens kei
nen Wert, an dieser Stel1e einige Ein
zelheiten herauszugrei fen, wie sie 
schlieBIidl. einem jeden unterlaufen 
konnen, der ein so umfangreiches Ma
terial von den verschiedensten StelIen 
zusammengetragen hat. Ein entscheiden
der Umstand scheint mir darin zu lie
gen, daB die iiberlieferungsgeschimtlime 
BegrUndung in ihrer Gesamtanlage ver
feh!t sein dUffte. Das wiirde jedom eine 
besondere Abhandlung erfordern. Vom 
Spramgesdl.idl.tlimen her ist es durm
aus moglim, daB einzelne Falle zutref
fend erklart worden sind und damit 
unser namengeschimtliches Bild an die
ser oder jener Stel1e andem oder be
reichern konnen. Fiir die Konsequen
zen, di e der Verfasser gezogen hat, 
diirfte d ies kaum etwas besagen . 

Ein groBer und fUr den Verfasser 
sicher gerade der wesentliche Teil des 
Buches kann der heimat- und _ ortsge
sm imtlichen Forsmung also nicht unbe
sehen empfohlen werden. DaB der Ab
schni tt liber die bereits bisher bekann
ten genetivischen Ortsnamen eine nUtz
liche Zusammenstellung des gesamten 
Verbreitungsgebietes und auch manche 
weiterfUhrende Einzelbeobachtung 
bringt, soll daher um so lieber nom 
einmal herausgestellt werden (5. 140 H.). 
Freilich ist auch bier im Auge zu be
halten, daB die Oberlieferung nimt ge
n Ugend beriicksichtigt ist ; das gilt zu
weilen audt zugunsten des Verfassers, 
wie im FalIe des Ortes Motten bei 
Brlickenau, dessen erste angebliche (hier 
wirklim angeblime!) Erwahnung zum 
Jahre 837 nicht einwandfrei iiberliefert, 
im besten Falle ko rrumpiert, im weniger 
guten liberhaupt als Interpolation anzu
sprechen ist (zu S. 151) . N idtt Ubergan
gen werden darf smlieBlich die iiberaus 
unerfreuliche Art der polemismen Aus-
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einanderselzung, die das ganze Buch 
durmzieht und in einem wenig lesens
werten Kontrast zu der Selbsteinschat
zung des Verfassers steht. Sie ist umso 
unangenehmer I als sie sich mil vielen 
offenen und verstedden Spitzen auch 
gegen tote Forsmer richtet, die sim nimt 
mehr wehren konnen. Was def Verfas
sec personlich gegen einen Gelehrten 
wie Hermann Jellinghaus hahen mag, ist 

'77 
seine Sache; wenn er durmaus will, mag 
er es einmal an gehoriger Stelle erwah
nen, aber damit scUte es genug sein! Die 
Diskussion liber den angesdmittenen Fra
genkreis ist anregend genug und kann 
auch in anderer Weise weitergeflihrt wer
den. Die Miihe und der Scharfsinn, die 
auf das Buch verwandt wurden, scUten 
das im Interesse des Verfassers selbst 
verdient haben. Claus Cramer 

HEIMAT. UNO ORTSGESCHICHTE 

Die Matrikel de s Gym
nasium lllustre zu Bre 
men :161C>-1810. Bearbeitet von 
Thomas Otto Achelis (t) 
und Ado I f B 0 r t z I er. Bremi
smes lahrbum (Herausgegeben von 
der Historismen Gesellsmaft zu Bre
men - Mitglied der Wittheit zu Bre
men), 2 . Reihe, 3. Band. Zuglejm 
Teill11 der Gesmimte der Homsmu
len und Haheren Smulen Bremens 
seit 1528. Carl Smunemann Verlag, 
Bremen. :1968. Kart. 541. Seifen 
DM '7So. 

Aus dem Geleitwort des Herausgebers 
dieser Publikation geht hervor, daB nur 
der Beharrlimkeit und Uneigenniitzig
keit weniger Wissensmaftler die VoI
len-:lung dieses umfangreichen Werkes 
zuzusmreiben ist. Was Friedrich Pr U -
se r dem unermUdlichen (1.967 verstor
benen und in der Edition von Matrikeln 
erfahrenen) Thomas OHo A c h e lis an 
lobenden Worten spendet, is t eher zu 
wenig als zuviel. Nicht anders gilt das 
rur Adolf B 0 r t z 1 er, der das Manu
skript ilberarbeitet und flir den Druck 
vorbereitet hat. Einleitend gibt PrUser 
einen Uberblick Uber das Smicksal des 
Gymnasium IIlustre und Uber die Vor-

arbeiten flir die Veroffentlimung der 
Matrikel. Man erf.iihrt, daB die Origi
nalhandschrift w.iihrend des 2. Welt
krieges in die Nahe von Bernburg aus
gelagert worden und danam mit zahl
reichen anderen An:nivalien in das heu
tige Deutsche Zentralarmiv nam Pots
dam gelangt ist, wo sie sich nom be
findet. Somit blieben die Bearbeiter auf 
Abschriften angewiesen. Sie verdanken 
diese Unterlagen iro wesentlimen den 
bremismen Armivaren Hermann Pas t 
(1693-1762) und Heinrich S mid t, 
dem Sohn des berUhmten Biirgermei
sters Johann 5 mid t (-1773-1857). 

Thomas Otto A c h e 1 i s hat nun die 
Matrikel durch eine Flille van biogra
phischen Hinweisen aus gedruckten und 
ungedruckten Quellen, die er im Laufe 
seiner fiinfzigjahrigen Forsmerarbeit in 
die Hiinde bekommen hat, wertvoII be
reimert und in zahlreichen Fallen auf
gewiesen, wie der weitere Bildungsweg 
der bremischen Studenten verlaufen ist. 
Diese Zusatze sind im Druck besonders 
gekennzeidmet. Im iibrigen ist die Edi
tion mit der erwarteten wissensmaftli
chen Sorgfalt erfolgt. Personen- und 
Ortsregister (5. 397-541) ersmlieBen 
das Quellenmaterial vorziiglich, so daB 
eine smnelle Orientierung moglim ist . 
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Der Wert der Matrikel wird deutlich, 
wenn man sich die Entstehung und Ent
wick.lung des bremischen Gymnasiums 
kurz vergegenwartigt. Der Lateinschule 
(1:528) wird spater die c1assis publica 
('1584) hinzugefiigt, deren LernzieI be
reits dem der Fakultatswissenschaften 
angeglichen ist. 1:61:0 wird dann nach 
dem damals modernen VorbiId der eben 
erst eingerichteten Hohen Schule zu 
Her b 0 r n das Gymnasium Illustre 
mil vier Fakultaten gegriindet. Eine Ho
he Schule mit dem Lehrstil einer Uni
versitat, wie es sie zahlreich im 17. und 
18. Jahrhundert gegeben hat, freilich 
ohne die Rechte einer Universitat. Das 
ist nicht so gravierend, wie es heute 
scheinen mag - denn das System der 
Hochschulexamina mit Berechtigungs
skala neuer Art war unbekannt. Wenn 
der Studierende glaubte, sich geniigend 
Wissen bei seinem akademischen Leh
rer erworben zu haben, bewarb er sich 
kurzerhand mit Empfehlungsschreiben 
urn eine ihm zusagende Tatigkeit. Die
ser Weg ist bis in das 1:9. Jahrhundert 
iiblich gewesen, und so kommt es, daB 
ein Mann wie der Reichsfreiherr v 0 m 
S t e i n ohne eines der heute unerlaB
lichen Examina zu den hochsten Staats
stellungen aufsteigen konnte. 

Die mit der Hohen Schule zu Herbom 
gegebene Verbindung zu Hes
s e n hat sich fur das Gymnasium IlIu
stre aIs dauerhaft erwiesen. Oberhaupt 
sind aus den Immatrikulationen rege 
Beziehungen zu den reformierten Lan
dem und Stadten wahrend des zwei
hundertjahrigen Bestehens konkret zu 
erkennen. Den sHirksten Zuzug erhalt 
das Gymnasium nachst B rem e n u. a. 
aus Lip pe, A n h a 1 t , Cell e , 
Herford, Minden, Tecklen
burg, Stade, Oldenburg, dem 
M ii n s t e r 1 and und He s s en. Von 
insgesamt 7771 Immatrikulierten zwi
schen 161.0 und 1.81.0 kommen mehr als 
1:100 aus dem Bereim der Landgraf
schaften Hessen-Darmstadt und Hessen
Kassel (;;;; GroBherzogtum Hessen und 
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Kurfiirstentum Hessen) . Mehr als 200 

hessisme Drte werden erwahnt. Den 
groBten AnteiI an Immatrikulierten stel
len Kassel (1.61) und Hanau (120), 

aber auch Her s f e 1 d (60) und viele 
hessische Kleinstadte sind mit beacht
lichen Zahlen vertreten. GewiB spielen 
hierbei die seit dem 16. J ahrhundert sich 
verstarkenden Handelsbeziehungen zu 
Bremen eine Rolle, aber entsmeidend ist 
wohl das gemeinsame reformierte Be
kenntnis gewesen. Es ist ganz klar, daB 
die geistigen Grundtendenzen, die vom 
Gymnasium Illustre in Bremen in zwei
hundert Jahren ausgegangen sind, auf 
die fuhrende Schicht der hessischen Be
amten und Geistlichen eine breite Wir
kung gehabt und zu einer Weltoffen
heit der Binnenlander beigetragen haben. 
Das ware im einzelnen noch genauer zu 
untersuchen. 

Im Ganzen also eine ausgezeichnete 
Veroffentlichung, deren Zustandekom
men uberwiegend der privaten hansea
tischen Initiative zu danken ist. Es ist 
ein erfreuliches Zeichen, daB ein sol
ches Handeln in Bremen von Senat und 
Biirgerschaft verstandnisvoIl aufgenom
men wird. Kurt Giinther 

G er h a r d Wit t r a m: Die Ge
richtsverfassung der Stadt Gottingen 
vom 1.3. bis zum Ende des 1.7. lahr
hunderts (;;;; Studien zur Gesdtidtte 
der Stadt Gottingen, Bd. 6). Got
tingen, Vandenhoek und Ruprecht 
1.966. :1:10 S. Kart. DM 5,80. 

Gottingen war dem hessischen Nach
barraum enger verbunden, als gemein
hin bekannt zu sein pflegt. Das Land
gericht auf dem Leineberg im Westen 
der Stadt gehorte mil seinem umfang
reichen Gerichtsgebiet eine Zeit lang den 
Landgrafen von Thuringen, denen die 
welfischen Fiirsten hier Auge in Auge 
gegeniiberstanden. Das Ende des thii
ringischen Landgrafenhauses und die 
Aufteilung seines noch im Entstehen 
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begriffenen Mamtbereimes hat seH 1.247 
eine der wimtigsten und aussichtsreich
sten Staatsbildungen Mitteldeutschlands 
verscnwinden und das obere Leinegebiet 
endgUltig dem Norden zuwacnsen las
sen. Die spateren Beziehungen des auf
blUhenden Gottingens .lu Hessen sind 
im allgemeinen freundscnaftlim gewe
sen, und die zeitweilig hessische Nacn
harburg Plesse hat die Verbindung aIs 
beliebter Ausflugsort aufrechterhalten 
helfen. 

Die iibersimtlich geschriebene Unter
suchung der alteren Stadtgerimtsbarkeit 
wird simer auch bei hessiscnen Lesern 
Interesse Bnden. Manches erscheint nom 
nient genUgend durchgearbeitet, wie der 
Versuch, das Nebeneinander eines her
.loglichen Vogtes und eines 5chulthei
Ben im 5inne einer dualistischen Ge
rhhtsverfassung an den Anfang der 
5tadtentwicklung .lu stelIen: auf der 
einen Seite wird Uber den Vogt weni
ger gesagt, als durch einen Vergleich 
mil anderen weIfischen 5tadten wahr
smeinlich zu ermitteln ware, wahrend 
auf der anderen 5eite ein gleichzeitiger 
5tadtschultheiS angenommen wird, der 
in den zeitgenossismen QueUen nicht 
fest.lulegen ist, sondern erst .lwanzig 
Jahre nach der let.lten Erwahnung des 
Vogtes auftaucht" . Auch Bemerkungen 
wie "die Trennung der 5trafgerichtsbar
keit und der vollen Hals- oder Hochge
richtsbarkeit " (5. 30) besagen eigentlich 
nicht das, was der als Autoritat zitierte 
Verfassungshistoriker Hans H i r 5 c h 
gemeint hat ; das Halsgericht umfaSt nur 
einen Teil der Hochgerichtsbarkeit, und 
beides sollte doch wohl Bestandteil des 
Strafrechts sein. Bei der Darstellung des 
spateren Mittelalters und der Neuzeit ist 
jedoch festerer Boden erreimt, und es ist 
manches Lesenswerte Uber das VerhaIt
nis der 5tadt zum Landesherrn und den 
inneren Aufbau ihrer Gerichtsverfassung 
IU erfahren. Claus Cramer 
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Neue Beitriige lur Topographie und 
Geschichte der Stadt Dillenburg. 1. u. 
II. Teil. Eine Festgabe d. VerI. Wei
den bach, Dillenburg, aus Anlap des 
80. Geburtstages van Emit Beeker. 
"-964. 42 u. ~40 S. Broscn. DM 15,
Lw. DM 20,-. 

Als Festgabe zurn 80. Geburtstag des 
verdienstvollen Heirnatforschers Emil 
Seeker hat der Verlag Weidenbach eine 
Anzahl von Beitragen zusammengestellt, 
die unter anderern recht aufschluBreiche 
Ergebnisse lur topographischen Entwick
lung der DilIenburger Altstadt vermit
teln . W. Ba u e r berichtet mil guten 
AbbUdungen und 5tadtpHinen Uber sei
ne Grabungen, die schon aus methodi
schen Griinden weitergehende Beachtung 
verdienen, und der Jubilar selbst hat 
mehrere Beitrage zur Topographie und 
Personengeschichte beigesteuert. "Ein 
Dillenburger Gelehrtenschicksal des 1.8. 
Jahrhunderts" gibt Otto Re n k h 0 f f 
Gclegenheit, nicht nur der von Intrigen 
und UnglUck verfolgten Tatigkeit des 
Oillenburger Landesarchivars Anton Ul
rich Erath nachzugehen, sondern dabei 
wichtige Bernerkungen zur nassau-ora
nischen Geschichtssch.reibung und lur 
allgemeinen Geschichte des Archivwe
sens mitzuteilen. H. Cell a r ius gibt 
einen kritismen Uberblick Uber die 
neuere Literatur zur Geschichte Wil
helms von Oranien mit besonderer Be
ziehung auf seine nassauische Heimat 
und W. 5 c h ran z verbindet seine per
sonengeschidttlichen Studien rnit einer 
Untersuchung Uber die Anfange der 
lutherischen Gemeinde in Dillenburg 
(1.779-1.81.7), die hier, auf altcalvini
schern Boden, besonderes Interesse Bn
den 'Yird. Eine Bibliographie von W. 
Bauers Hand gibt einen Uberblick Uber 
die vielseitige heimatgeschichtliche Ta
tigkeit des Jubilars und wird audt Uber 
das Dillenburger Gebiet hinaus begrliBt 
werden. Claus Crarner 

* Die Bemerkung " cum consensu judicis* 1251 (Urkundenbuch der Stadt GOttingen I 1863, Nr. 4) ist 
gegenUber den sonsligen prlzilen Angaben so allgemein gehallen . daB daraus kaum etwas zu ent
nehmen ist. Die .advocati" und .iudi ces" 1296 ebd . Nr. 43) lind Uberhaupt nich! festzulegen . 
Ebenso vage ist das . iudicium saeculareM ebd. Nr. 51) . 
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Her m ann K I 0 0 5: Im Quell
geb iet der Aar 11. Band 1968. Selbst

verlag deT Gemeinde Niederweidbach. 

Wie angekiindigt, lieS der Verfasser 
seinem I. Band Im Quellgebiet der Aar 
1967 (vgl. Besprechung -+ ZHG 79 
(1.968) 190-192) alsbald semen 11. Band 
folgen. Nachdem def I. Band sich haupt
sachlich mit dem verkehrspolitismen und 
kirchlichen Hauptort des Rawnes der 
oheren A a r I Ni e cl e r w e i d b a ch, 
befaSt hatte, war zu erwarten, daIS 
sich dieser nun vorliegende 11. Band 
mit den urn Niederweidbach liegenden 
Ortschaften besmliftigen wiirde. Ein 
Aussch.nitt aus der Karte "1 : 300 000 auf 
def Riickseite des InnentiteIs, sowie die 
besondere Auffuhrung def in diesem 
Bereich liegenden Ortsmaften: A I ten -
kirchen, Altensladten, 
Ahrdt , Bi sc hoffen , Erda, 
Hohen so lms, Konigsberg, 
Mudersbach , Niederweid-
bach , Oberweidbach, Rog
bach , Wil s bach urn den Karten
aussmnitt herurn unterstreimt dies. 

Wer jedoch irn einzelnen eine Be
handlung der genannten Orte sumt, 
erkennt, daB die Anlage des Bandes 
andere Wege geht. Der Verfasser be
handeIt den von den genannten Orten 
eingenornrnenen Raum meist in seiner 
Gesarntheit, wobei na tiirlich gelegentlich 
auch auf einzelne Orte eingegangen 
wird. 

Indem der VeiJasser der bislang nicht 
lokalisierten Bezeichnung "EulnerfluB" 
nachgeht, fiihrt er iiber die rnittelalter
lichen Topfereien zur Vor- und Friih
geschichte; Kartchen, Zeichnungen und 
Fotos stiitzen dieses Untemehmen. Ein 
nachster Abschnitt ist den Wiistungen 
gewidrnet, in welchem er, gestiitzt auf 
die vcn K. H . A c hen b a c h durch
gefiihrten Untersuchungen iiber 5trei
fensysteme und Ackerraine, die ausge
gangenen Orte Frommerode , 
Ober- und Niedermoorbach 
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behandelt, Forst- und Flurnamen sowie 
urkundliche Belege zu diesem Komplex 
zusammentragt. Die Wiistung 0 b e r
b i 5 C h 0 f fen (K. H . A c hen b a ch: 
Die Wtistungen Oberbischoffen und 
Frommerode. --+ HinterHinder Ge
schichtsblatter 40. Jahrgang :196:1 Nr. 3, 
:1 f.) wird Ieider vermiBt. Aum war 
dem Verfasser, wie er selbst zur Kennt
nis gibt (5. 6:1), das Fiirstliche 
Ar c h i v in Lie h nicht zuganglich. 
Die dort liegenden Urkunden und Ak
ten des Amtes Hohensolms sowie das 
Rote Buch wiirden sicher wesenllh;he 
Erganzungen zu bieten haben. 

Der weitgestreckte Zeitraum vom ho
hen Mittelalter bis zum Beginn des 
:17. Jahrhunderts wird vom Verfasser 
unter dem Begriff der Grundherrsmaft 
und Landeshoheit der G r a fen v 0 n 
Sol m s abgehandelt (5. 2:1-29). Es 
wird eine lange Reihe von Urkunden 
geboten, die aber gerade dort abbre
men, wo durch die 5pannungen zwi
schen 50lms und der Landgrafschaft 
Hessen ein Teil des Bearbeitungsraumes 
in Lehnsabhangigkeit von Hessen gerat. 

Der Verfasser offenbart dann sein be
sonderes Interesse an den - selbstver
standlich nicht unwichtigen - soziaIen 
Fragen, indem er die Verhaitnisse von 
Lehnsherren und Vasallen, Horigkeit, 
Frondienst, Zehnt und Bede im dorti
gen Bereich behandel t. Zwar etwas nath 
hinten gestellt, aber hierher gehorig, 
sind die Ausfiihrungen aber die Wald
gerechtsame, die ihn zur Beleuchtung 
des Zeidlerwesens (Waldweide der Bie
nen), des Viehtriebs im WaId, der 
Eichelmast, des Laubheus und des Los
holzes veranlassen (5. 34-.5:1). 

Im Verlau f einer Dars teIlung der 
Auswirkungen des Drei.Bigjahrigen Krie
ges auf seine Heimat (5. 5:1-.56) bietet 
der Verfasser ein Kriegssdladenver
zeichnis, das wertvolle Einblicke in die 
Einwohner- und Wirtsmaftsverhaltnisse 
jener Jahre gestattet. 
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AIs grundlichen Kenner der Vorgange 
im aIItagIichen Leben seiner Heimat 
weisen den Verfasser seine AusfUhrun
gen iiber die VogeIjagd, Sonderfeiertage 
(HagelschIag), Arbeitsvorgange der 
landwirtschaftlichen Produktion (Milch, 
Butter, Quark, Kase, Srot, Honigkochen 
aus Zwetschgen und Bimen), landwirt
schaftliche Arbeit auf dem Felde (Ge
treideschnitt und Kartoffelbau) und da
heim (Getreidedrusch) aus. Sagen und 
Schwanke, zum Teil in dichterischer 
Form, beschlieBen den Band. 

Sieht auch der Landeshistoriker einen 
Teil seiner Erwartungen nicht erfi.illt, so 
uberrascht doch das reichhaltige Mate
rial, das der Verfasser hier aus Ge
schichte und Lehen einer Kleinland
schaft ausbreitet. Durch Zeichnungen 
wird die Anschauung der Tapferscheibe, 
des aIten strohenen Bienenkorbes, die 
Anlage eines Vogelherdes, die Hand
habung des alten Butterfasses, Wesen 
und Treiben um das Gemeindeba<k
haus, die Bindung eines DreschfJegels, 
die Gestalt einer GetreidefegemiihIe mit 
einem schematismen Sdmitt durch die
selbe und das Schema einer halzemen 
Kelter geboten, alles Dinge, die bereits 
im Schwinden sind und deren Kenntnis 
demnachst nur nom aus solmen Veraf
fentlichungen zu gewinnen sein wird. 

Waldemar Kiither 

r r i e d r i c h Pr u s e r : 700 Tahre 
Stadt Rausmenberg :1266-1.966. Die 
Gesmichte einer kleinen hessiscnen 
Stadt. Zur Siebenhundertjahrfeier 
seiner Stadtwerdung, 2., 3., 4. Tuli 
1.966. Hg. Stadtverwaltung Rau
schenberg. VHI, 308 S., :10 Tafeln. 
Preis nimt mitgeteilt. 

Eine Gesdtichte der 5tadt Rauschen
berg gab es bisher nimt, abgesehen von 
der kleinen, 1889 ersdtienenen Sduift 
von Eduard S r 0 m m, Die Stadt Rau
srnenberg in Oberhessen. Geschichte 
und Beschreibung. Die 5iebenhundert-

jahrfeier der 5tadtwerdung im Jahre 
1966 bot daher AnlaB, eine Ortsge
schichte herauszugeben. Mit der Abfas
sung betraute die 5tadtverwaltung den 
durch Familienbande mit der 5tadt ver
bundenen ehemaligen Direktor des 
Staatsarcruvs Bremen, Friedrich Pr u -
s er . 

Der Verf. schildert im AnsdUuB an 
zwei einleitende Kapitel - I. Das Rau
schenberger 5tadtrecht von 1266. Ab
druck, Obersetzung und Bemerkungen 
zu Urkundentext und -iibersetzung; 
n. Rauschenberg. Die Stadt und die 
Menschen, die Fluren und die Serge, die 
Tiller und die Willder - in 14 zeitlich 
gegliederten Abschnitten die Gescruchte 
der 5tadt von den Anfangen bis zur 
Gegenwart. AIs Gliederungspunkte 
wilhlte er entweder fur die allgemeine 
deutsche oder hessi sche Geschichte wich
tige Ereignisse - wie den 30 jahrigen 
Krieg oder die Franzosenzeit 1806 bis 
'1813 - oder Oaten aus der Gesdtichte 
Rauschenbergs, die es erIauben, einen 
Querschnitt durm das Leben der Stadt 
zu legen und die Entwicklung ver
gleichend zu betrachten, z. B. Rauschen
berg '15 70, Die groBe Landesvisitation 
'1666, Rauschenberg :1750. 

Diese rein zeitliche Gliederung hat 
jedoch den Nachteil, daB in jedem Ab
schnitt die Gesamtheit des stadtismen 
Lebens behandelt werden muB. So wird 
in jedem Kapitel uber landesherrliche 
und s tildtische VerwaItung, iiber das 
wirtschaftliche und soziale Leben, uber 
Kirche und Schule berichtet, ohne daB 
jedoch ein geschIossenes Bild entsteht. 
Auch Wiederholungen sind bei dieser 
Art der Darstellung nicht zu umgehen. 
Diese 5chwierigkeiten hatten sim bei 
einer sachlimen Gliederung, der ein 
chronologismer Abschnitt hatte voran
gestellt werden miissen, vermeiden 
lassen. Die einzelnen Kapitel slnd in 
ihrem Umfang keineswegs gleichwertig. 
Dies ist z. T . bedingt durm die Quel
len, die dem Verfasser zur Verfiigung 



standen, hangt aber auch mit der Ver
arbeitung des Quellenstoffes zusam
men. So scheint Priiser z. B. in den be
sonders umfangreichen Kapiteln VIII bis 
X die Vorlagen in der Folge, wie er sie 
vorfand, ausgeschrieben zu haben, ohne 
die einzelnen Materien, wie es moglich 
gewesen ware, sachlich zu ordnen. 

An archivaHschen QueUen hat der 
Verf. lediglich, soweit das aus den 
sparlichen Angaben hervorgeht, den 
Bestand 17 e "Ortsrepositur Rauschen
berg", das Salbuch von 1570 und das 
Kataster von 1788 im Staatsar
chiv Marburg sowie die Reste des 
Stadtarroivs im Rathaus von Rauschen
berg benutzt. Das 0 e p 0 5 i t u m der 
Stadt Rauschenberg im Staatsarchiv 
Marburg scheint er n i c h t herange
zogen zu haben. Darauf laBt die Be
zeid'mung der "Ortsrepositur Rau
schenberg" als " Reste des Stadtarchivs" 
(so im Vorwort und S. 97) schlieBen. 
Die besonders fUr die wirtschaftlichen 
Verhaltnisse ergiebigen A k ten des 
Bestandes 40 Hes s ische 
K a m mer scheint Priiser ebenso wie 
die sonstigen Akten der Zentralver
waItung n i c h t benutzt zu haben. Die 
mittelalterlichen U r k u n den de r 
Grafschaft Ziegenhain, der 
um Rauschenberg begUterten KlOster 
und Orden scheinen ebenfaUs n i c h t 
ausgewertet zu sein, obwohl die Rege
sten des Klosters Haina damals schon 
im Druck vorlagen. 

Im Vorwort bezeichnet es Verf. zwar 
als Selbstverstandlichkeit, daB das ge
druckte Schrifttum beriicksichtigt wurde. 
In den Anmerkungen, auf die er dabei 
ausdrUcklich verweist, sind nur wenige 
allgemeine Werke wie das Hessische 
Stadtebuch, das Handbum der histori
schen Statten Bd. 4: Hessen und die 
Oberhessische Heimatgeschimte von 
W. Dersm (1925) sowie die Arbeiten 
von Bromm und Brauer zitiert. Wenn 
Verf. fUr die Entwiddung des hessi
schen Stadtewesens, der Verwaltung und 
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der Gerimtsorganisation sich nur auf 
Dersch beruft, 50 laBt das darauf 
sch1ieBen, daB er neuere Spezial-
1 i t era t u r, z. B. das Buch von Chr. 
Probst, Die Stadte im Burgwald (196;), 
gar n i c h t herangezogen hat. Dies ist 
nicht damit zu entschuldigen, daB PrU
ser die Geschichte von Rauschenberg in 
Bremen schrieb und nicht die gesamte 
Spezialliteratur zur Hand haben konn
te. SchlieBlich gibt es die Moglichkeit 
der Fernleihe; auBerdem werden in der 
ZHG jahrlich Zusammenstel1ungen des 
neueren Sduifttums bis hinunter zum 
Zeitungsartiket veroffentlicht, so daB 
eine Orientierung nicht allz:u schwer ge-

•• wesen ware. 

Durch Anfragen beim Staatsarchiv 
Marburg oder dem Instilut fUr ge
schichtliche Landeskunde, dem der Verf. 
seit seiner Studienzei t doch eng ver
bunden ist, hatten manche Fehler und 
Unrichtigkeiten, z. B. bei der Darstel
lung der Gerichts- und Verwaltungsor
ganisation vermieden werden konnen. 

Im ganzen macht diese Festschrift 
den Eindruck, sehr rasro und fIUchtig 
gearbeitet zu sein. fine Ortsgeschichte 
soil in erster Linie ein Lesebuch fUr 
die BUrger dieses Ortes sein; daher 5011 

sie auch nirot rnit aHzu srowerem wis
sensmaftlichem Gepack belastet sein. 
Aber gewisse Forderungen sind auch an 
eine soldte Arbeit zu stellen. So mug 
zumindest ein Inhaltsverzeich
n i 5 vorhanden sein; ein In d e x 
ware zu wUnsmen, doch kann auf ihn 
notfalls bei einem entspredtend gear
beiteten InhaItsverzeichnis verzidttet 
werden. Lit era tu r - u n d Que I
ten v e r z e i c h n i 5 dUrfen aber nidtt 
feh len. Hier soUte der Verfasser auch 
daran den ken, daB die Ortsgeschichte 
auf lange Zeit Grundlage fUr weitere 
Arbeiten bleiben wird. 

Vergleicht man diese Geschidtte der 
Stadt Rauschenberg, die dom immerhin 
von einem Fachmann verfaBt wurde, 
mil den von Laien geschriebenen Orts-
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gesmimten van GemUnden an der 
Wahra und Kirmhain, so faUt sie ge
genUber diesen sehr ab. Der Rauschen
berger BUrger, der diese Gesmichte 
seiner Heimat lies t, erfahrt auRer van 
Strei tigkeiten mit oder unter den Be
amten nur wenig davon, wie seine 
Vorfahren lebten, wie die Stadt aus
sah, wie sie verwaltet wurde. 

Man legt dieses Bum mil groBer 
Enttausmung aus der Hand. Hier ist 
eine Moglich.keit, einmal eine gute 
moderne Ortsgeschichte zu sciueiben, 
vertan warden. 

Hans-Peter Lammann 

K a r I Hut h: Kombadt im Wan
del der lahrhunderte (Gemeinde 
Kombadt 1.968). 77 Seiten, 27 Abb. 
DM 5,-. 

Wieder eines der verdienstvoUen Hefte 
zur Hinterlander Ortsgesch.ich.te laBt 
hoffen, daB nom weitere fo lgen wer
den. Klar gegliedert und ohne storende 
Werbeanzeigen bringt es alles Wesent
Iiche von der FrUhzeil Uber die spate 
Ersterwahnung :1268 bis heute, wo das 
Lahntal-Dorfmen im industriereichen 
Umland von Biedenkopf ziemlich auf
gebliiht ist. Bei aller Vielseitigkeit liegt 
die Starke von K. Huth bei denjeni
gen Verhaitnissen, die in einer Dorf
gemeinschaft Rech.t und Wirtschaft be
treffen. - Einige erganzende oder ver
bessernde Hinweise, vorweg die alten 
StraBen betreffend, befinden sich in : Hes
senlandlOberhess. Presse (Marburg Jg. 
XVi F. 9 v. 14. 8. 68). Willi Gorich 

G. H a m an n : Kosaken an Eder 
und Lahn (Ev. -luth . Pfarramt Bot
tendorf 1969)i 41 Seiten, 11 Abb. 
(freiw. Un kostenbeitrag 4,- bis 
5,- DM). 

Auch dieser 20. "Bottendorfer Brief" ist 
in seiner lebendigen, klaren Darstellung 
nicht allein fUr die dorfliche Gemeinde 

geschrieben. Zwar versteht es der Ver
fasser durch seine gute Art, den Din
gen beharrlich nachzugehen, immer wie
der, erstaunlich viel verklingendes Er
zahlgu t. aus den wenigen a lteren Ange
horigen seiner Pfarrei oder entfernterer 
Dorfer herauszuholen ; denn ,.sie, die 
ohne elektrisdtes Lidtt aufgewachsen 
sind, ha ben noch in der abendlichen 
Dammerstunde am Of en, auf dem 
Mooshaufen vorm Haus oder in den 
Spinnstuben die alten Gesmichten ge
hort". Aber er sucht und findet zu
gleich vergessenes Sdtrifttum oder im 
Gelande verstedde Zeugen vergangener 
Zeiten und baut dann aus wissen
sch.aftlichen Werken den notwendigen 
weiteren Rahmen. Dieser belehrende 
Teil - so hier z. B. die ganz knappe 
Geschichte des zaristischen Kosaken
turns, das sich aus festangesiedelten, 
husarenmaBigen Grenzregimentern zu
nachst sUdslawischer Herkunft in den 
Steppen der Ukraine entwicke!te -
drangt sich jedoch keinem Leser auf. 
Und das ist besonders angenehm. 

Willi Gorich 

K a r 1 Wen eke b a ch : Zur Ge
sdtidtte der Stadt, des Stiftes und 
der Kirche zu Wetter in Hessen 
(Wett er: Ev. Kirchengemeinde, 1.966) 
XIV u. 26) Seiten, sehr gu t ausge
stattet m it 64 Abb. (freiw. Unko
sten-Beitrag 10,- bis 15,- DM). 

Die Arbeit bietet in langer EinIeitung 
nicht nur eine gute Ubersicht zur 
Stifts- und Stadtgeschichte, sondern aum 
bisher noch nie veroffen tlich te Bilder 
von Bauteilen und EinrichtungsstUcken 
des Gotteshauses; dabei is t sogar das 
Foto einer zeitbes tirnmenden Eckvor1age 
aus der dreischiffigen O stkrypta, die 
zur ersten, woh! bald nach 1015 erbau
ten Marien-Stiftskirche gehort. Freilich 
ist der Beleg ,Weterstat' zu 750/80 sidter 
nicht auf unser Stadtchen zu beziehen, 
das als ,Wetrehen' tatsachlich erst urn 
850 genannt wird. Und Uber die van 



Papst Gregor dem Bonifatius zur Be
treuung Uberwiesenen Volkersmaften 
oder Gaue herrsrnt bei den Gelehrten 
nom immer keine Einigkeit, wohl aber 
seit je dariiber, daB ihr Bereirn z. T. 
den neuen Bisttimern Biiraberg, Edurt 
und WUrzburg entsprernen muB. Zwar 
storen weiterhin nom Druddehler und 
sonstige kleine FHkiltigkeiten, nehmen 
aber den folgenden beiden Hauptteilen 
"Von der Reformation bis zur Gegen
wartlPfarrergestaIten in Wetter" nimts 
an ihrer besonderen Bedeutung. Und 
bei dem Rang, der dem hochgelehrten 
Pfarrer Joh. Pin c i e r (:1520-:159:1) ge
rade aum in seiner echten Neigung zu 
Zwingli beizumessen ist, sind die hier 
veroffentlichten Teile des ausgiebigen 
Briefwechsels mit Heinr. Bullinger, dem 
Nachfolger ZWinglis in ZUrich, sicher 
nicht allein fUr den Fachmann sehr 
wertvoll. Willi Gorich 

Sennestadt - Geschichte 
e j n e r J.. and s c h aft. Von der 
Sennestadt herausgegeben durch ei
nen redaktionellen AussdJuJ1i 1968. 
448 Seiten mit 490 Skizzen, faksimi
les und Abbildungen sowie Bild-, 
Karten- Imd Literaturnacnweis . 

Angesichts der Vertreibung und der 
heutigen Binnenwanderung stellt die 
VerwurzeIung des Mensmen in seine 
neue Umwelt eine gewichtige soziale 
Aufgabe dar, der sich die Verwaltung 
der am 15. 7. 1965 zur Stadt erkHirten 
Gemeinde Sennestadt nimt versagt hat. 
Namhafte Wissenschaftler und Heimat
forsmer waren aufgerufen, den jetzigen 
und kommenden BUrgern ein Wissen 
urn Vergangenheit und Gegenwart der 
jungen Stadt und der sie umgebenden 
Landschaft und damit Orientierungs
hilfen zu vermitteln. 

Im ersten Teil werden Erdgesdtichte 
und Landschaftsformen, Flora (Pflan
zengesellschaften der Senne), Land
schafts- und Naturschutz sowie die Fau
na (Vagel, Insekten, Wild) behandelt, 
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vorziiglich durch photographische Auf
nahmen (Nahaufnahmen!), Karten,Skiz
zen und Sdmitte erganzt. 

Der zweite Teil wendet sich der Vor
und Friihgeschimte sowie dem histo
rischen Zeitalter zu, wobei die Autoren 
den Text durch zahlreiche friihe Stiche, 
Abbildungen der Mordsteine am Hell
weg und der Grenzsteine bereichern. Als 
Schwerpunkte waren zu nennen: der 
DreiBigjahrige und der Siebenjahrige 
Krieg, die napoleonische Zeit, die Marz
unruhen 1848, Rechtsgeschichte (Zoll, 
Schmuggel, Wasserremt und -streit), die 
Geschichte der Waldungen, der 5tra
Ben vom Hellweg bis zur Autobahn, 
des ersten Weltkriegs, der Not in den 
Nachkriegsjahren, des dritten Reiches, 
der letzten Kriegstage im April 1945 
und die Entwiddung der Gemeinde von 
1945 bis 1968 insbesondere anhand der 
Bauieitplane und des Flamennutzungs
plans einschlieBlim Kindergarten, Schu
Ien und Kirchen. 

Der dritte Teil ist der SiedJungsgeo
graphie und der bauerlimen Kultur ge
widmet. Eingehend werden die Ge
schichte der einzelnen Hafe und ihrer 
Siedler, Hausinsmriften, Gefiige der 
Holzbauten, Miihlen, Brotbacken (Back
afen), Bienen- und Schafzucht sowie die 
Aufbereitung von Flachs und Leinen mit 
alIen Arbeitsgangen und Gediten in 
zahlreichen instruktiven Zeimnungen 
und Abbildungen dargestellt. 

Der Ietzte Teil gehort dem einheimi
smen Handel und der Industrie; er ist 
ein Spiegel der wirtschaftlichen Lebens
kraft der jungen Stadt. 

Hervorragend sind der einheitlich re
digierte, leicht versUindliche und dom 
nicht ins Banale abgleitende Text, die 
zahlreimen, charakteristischen, die 
schriftlichen Aussagen treffend unter
stUtzenden Skizzen, Drucke und Abbil
dungen sowie die journalistisme, einen 
breiten Leserkreis anspremende auBere 
Aufmachung. Darum kann das Bum 
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aufgrund seiner gegliickten Konzeption 
und Aufmadtung anderen Stidten bei 
lihnlichen Vorhahen als Vorhild emp
fohlen werden. Friedrich Kart AzzoIa 

Werner 1 de: Borken I Die Ge
schichte der alten Stadt Borken.1.967. 
16'; Seiten, 1.8 Abb. mU vierseitigem 
Register. Preis nidlt mitgeteilt. 

Diese Stadtgeschichte ist genauso ge
haltvoll wie die zahlreichen anderen, 
auf S. 168 zusammengestellten Arbeiten 
des Verfassers. Sie reidtt vom Kapitel 
"Burg und Stadt" (8.-1.6. Jh.) liber 
.Kirdte und Sdtule", .Aml und land
grafl. Beamte", "Biirgenneister und Rat" 
his zu den Besmreibungen der Gesmeh
nisse im 17., 18. und 19. Jh. Dabei wird 
natilrlidt auch der beiden groBen Borke
ner gedacht, namlidl des Generalleut
nants Johannes G e y 5 0, nam dem 
30 jahrigen Kriege Befehlshaber samt
licher Hessen-Kasseler Truppen, und 
des Marburger Professors Wilhelm A r -
no Id, uns weniger als bedeutender 
Rechts- und Verfassungsgeschichtler be
kannt, als vielmehr durch sein grund
legendes Werk "Gber Ansiedlungen und 
Wanderungen deutscher Stamme, zuerst 
nam Ortsnamen" (1.BB1.). 

Leider storen der z. T. schlechte Bild
druck und die allzu vielen, J!lanchmal 
sinnentstellenden Druckfehler ebenso 
wie die allzu breit vorgetragene Mei
nung, der Name "Burcun" aus dem 
Breviarium Lulli, der freilim aum auf 
den 2. Fall eines abgekUrzten Personen
namens zuriickgefilhrt werden konnte, 
weise auf ein "friih- oder vorgeschicht
liches Burggelande (im Sinne von "Wall
burg"') , das nom aus dem alten Stadt
plan deutlim zu erkennen sei. Nun, der 
umfanglime Siedelplatz stimmt aber kei
nesfalls zu solm' von Natur aus wehr
haftem Gelande wie etwa den Stadt
bergen Alte Burg (Uber Arnsbach) und 
BUraburg oder den Ecklagen von Fritz
lar und Berge-Mardorf; allenfalls kenn-

te die vielleicht spat- oder nachkarlin
giscne Farkenburg (nordest!. Fritzlar) 
verglichen werden. 

Andererseits aber zeigt sim innerhalb 
des starken Wall- oder Haingrabens, 
der diese Minderstadt samt Burg um
gibt, sichtlich sogar eine mehrstufige 
Entwicklung der biirgerlichen Nieder
lassung. Sie hat es - wie manch andre 
mehrherrige oder ilberhaupt miBgliickte 
StadtgrUndung - garnicht mehr zu einer 
(weiterfassenden) Ringmauer gebramt; 
denn nicht nur Hecken oder Zaune wie 
fast alle Hindlichen Siedlungen, sondern 
Wall und Graben mit festen Torhausern 
besaBen auBer den mehr ader weniger 
steckengebliebenen Gri.indungsstadten 
auf jeden Fall, wenn nicht nom spat 
eine Ummauerung erfolgte, die Burg
ader Marktflecken und fast durchweg 
auen die ebenso planmaBig angelegten 
GroBdorfer schon des 1.211.3. Ihs. 

Was nun die Burg in unserm, seit 
1.31.7 den Landgrafen und Ziegenhainern 
gemeinsamen Stadtchen anbetriUt, so ist 
,, (festes) Haus" im Spatmlttelaiter, wo 
sogar die Marburg derart genannt wird, 
vollig gleichbedeutend. Als "SchloB" 
wird aber in der Regel der insgesamt 
von einer Befestigung umschlossene Be
zirk bezeichnet, z. B. zu Marburg das 
"fiirstlirne Haus" samt der mit ihrer 
Mauer angehangten Stadt und eben zu 
Barken alIes vom Wallgraben Um
schlossene; daB hier die fiir eine Stadt 
nur behelfsmaBige Umwehrung in der 
Verfilgungsgewalt des Landesfiirsten 
bleibt, liegt nur am mangelnden Ge
wicht des Gemeinwesens. 

SchlieBlich sei noch betont, daB Wer
ner van Westerburg, der dem Landgra
fen schan 1.297 seine Burg Borken oU
net, tatsachHch ein Mitglied der freiadli
gen Familie van Lowenstein ist. Das ge
zinnte Wappen der Stadt, verwandt dem 
der ebenfalls Freien van Barken, bezieht 
sien (n. H. I. von Brockhusen) "redend" 
sicherlich auf den an Burg anklingenden 
Ortsnamen. WitH Gorich 



Fr. K est i n g, Stadt und Bad Wil
dungen im Wan del der Zeit. Wil
dungen :1968. 229 Seiten, 104 Abb. 

Das Gewicht des Buches, das auch Alt
wildungen mit SchloB Friedrichstein 50-

wie Reinhardshausen und Reitzenhagen 
behandelt, Hegt im 19.120. Jh . Das ge
schah wohl mit RUcksicht auf C. Rei c h -
ha r d t (Geschichten von Stadt und 
Bad Wildungen, 1:949) und wird unter
strichen durch die KUrze der geschicht
lichen Ubersicht von nur 1:3 Seiten. Um
so reizvoller ist der Erfolg, als der Ver
fasser (in Verbindung mit zahlreichen 
Helfern) viel 5elbsterlebtes oder Gehor
tes voll Liebe und 5achkenntnis darzu
bieten versteht ; dabei geht er natiirHch, 
wo mogtich, im Einzelnen bis ins Mittel
alter zurUck. Entsprechend hat er auch 
den groBten Teil der Bilder und Plane 
selbst um- oder neugezeichnet, weil er 
dadurcn (z. T . aus eigener Erinnerung) 
altere Zustande besser dars teUen konnte. 
50 sind diesem Heimatfreund, der das 
Wildunger Sduifttum nom bis 1963 ver
foIgle, kleine Unebenheiten bei seinen 
geschichtlichen Betrachtungen nimt zu 
verdenken . 

Z. B. konnte Reitzenhagen, dessen 
Bilstein-Turmburg vielleicht gar bis ins 
9. Jh., also bis zu den Gosmaringen 
zurUckreichen mag, einfach vom Kurz
namen Rikko abzuleiten sein. Und erst 
lange nach der 1:207 durch die Ziegen
hainer in Reichenbach gegriindeten 
Deutschordens-Niederlassung folgle 1:2 34 
die landgrafliche in Marburg. Graf 
Friedrich von Ziegenhain oder Wild un
gen, selbst LandgrafensproB, starb aber 
schon urn 121:4; sein Schwiegersohn 
Burkhard, Burggraf von Magdeburg, 
verkaufte spatestens 1.227 die Herrschaft 
an die ThUringer Hauptlinie. Diese 
wiederum setzte sich gleich 1:233, nach
dem sie im Vorjahre Fritzlar zerstort 
hatte, mit der Ziegenhainer Grafensippe 
auseinander und bewahrte sich u. a . 
gerade das Mitrecht an dem bedeuten
den Verkehrsplatz Treysa . WilH Gorich 
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R i c h a r d L j t t e r s c h e id : Arol
sen - Die Residen z im Grunen. Por
'rfit einer Barockstadt. Aus der 
Reihe: BiTderbudler deu tsd!er Stiidte 
und Landsd!n.ften. Verlag Sd!neider 
und Weber, Kassel 1969. 40 S. Text, 
76 Abb., Lw. DM :12,80. 

Die 25o-Jahrfeie r der Stadt Arolsen war 
der gegebene AnlaB fUr die Herausgabe 
dieses Bildbandes. Arolsen war sei t 
seiner 1T19 erfolgten GrUndung fUr 
200 Jahre die Residenz des Fiirstentums 
Waldeck-Pyrmont. Die Geschichtf" der 
Stadt ist zugleich die Landesgeschichte 
der ietzten 250 Jahre. Arolsen war aber 
noch mehr. Als kleiner deutscher Kul
turmittelpunkt der Ba rockzeit besitzt es 
heute noch das Geprage dieser Epocne 
und Kunstwerke, wie man sie in dieser 
Zahl und Gediegenheit selten vereint 
findet. 

Der Verfasser geht von der Geschich
te des Klosters Aroldessen aus und er
lautert die GrUnde, die den FUrsten 
Friedrich Anton Ulrich veranlaBten, ge
rade hier eine neue und reprasentative 
Residenz zu schaffen . Die Entwicklung 
der 5tadt ist bekannt. Helmut Ni c 0-
1 a i sch rieb 1.954 ihre Geschichte in 
seinem Burn: Arolsen - lebensbild 
einer deutschen Residenzstadt (Verlag 
von C. A. Starke, Gliickstadt). Richard 
Lit t e r s c h e i d konnte sich auf diese 
Arbeit stUtzen und sich dann als Fam
ma nn fUr Kunst- und Musikgeschichte 
rern t ausfUhrlich mit der Baugeschichte 
und den Architekten, Bildhauem, Ma
tern, Stukkateuren und Kunsttischlem 
befassen, die der kunstverstandige 
Flirst heranzog, um sein Konzept zu 
verwirklichen. In der "rhythmischen 
Architektur" des Schlosses sieht der 
Verfasser gleichsam einen Zusammen
hang und Zusammenklang mit der Mu
sich der damaligen Zeit. Mit Recht wid
met er dem in Arolsen geborenen Bild
hauer Christian Daniel Ra u c h und 
der ebenfalls aus Arolsen stammenden 
Malerfamilie K a u 1 b a c h besondere 
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Kapitel. Auch die Bilder der in Hessen 
beheimateten Ktinstlerfamilie T i s c h -
be i n werden gebUhrend herausgestellt. 

Die Sch1uBkapitel schildem in Streif
zUgen die fast unversehrt gebliebene 
barocke Innenstadt, die groBen Alleen 
mit den unmittelbar angrenzenden WaJ
dern, die Kuranlagen und Sch.ulen, die 
PHege- und Heilstatten, die Zentrale 
des Internationalen Such.dienstes und 
das Goethe-Institut, die Gamison und 
die abseils gelegenen Industriebetriebe. 

Der Bildteil ist dem Text entspre
mend geordnet ; die Fotos sind gut aus
gewahlt. Auch im Text sind einige Ab
bildungen mil Ansichten, PHinen und 
Dokumenten wr 5tadtgeschich.te ent
halten. Ein Verzeichnis weist auf die 
umfangreiche Fachliteratur hin. 

Das Buch wird nicht nur die Wal
decker interessieren, sondern alle Freun
de barocker Kunst und Kultur. Jedem 
Besucher Arolsens wird es ein wertvol
les Andenken sein. Wilhelm Hellwig 

H. Mull e r und Ingrid G r ii f e : 
Wehrhafte Kirdten des mittleren 
Werragebietes . Beitriige zur Thema
tik wehrhafter Kirdten . Sudthuringer 
forsdtungen 3/67, Meiningen 1967. 
Angegliedert N. L u P u und Th. 
N ii g 1 e r (Hermannstadt), Bauern
burgen und Kirdtenburgen in Sud
siebenburgen (8 Seiten), sowie ein 
Anhang (QueUen und Obersidtten) 
und ein Ortsregister. Insgesamt 
30 Seilen, dazu 1. Bestands-Tabelle, 
1. Obersidttskarte und 37 Bildtafeln 
(Ansichten, Grundrisse, Schnitte und 
Ortspliine) . 

In den verfassungsgesdtichtlichen oder 
vielmehr ,..politischen" Grundlagen ihrer 
gemeinsamen Arbeit, die tatsachlich nur 
den Mittelteil der Oberwerra umfaBt, 
zeigen die Verfasser zwar tiberall eine 
5ehr breite wie grUndliche Kenntnis der 
bi5herigen For5chung; aber schon in der 

Einleitung legen sie sich leider allzu 
einseitig fest. Nach. der von ihnen be
folgten lehrmeinung entsteht namlich 
"in der Auseinandersetzung mU den 
Dorfherren oder mehreren im Dorf be
giiterten und berechtigten Herrschaf
ten ... aus der Dorfgenossenschaft die 
Dorfgemeinde" ; hierfiir sollen als zeit
genossische Zeugnisse die 5ch.utzbauten 
(umwehrte Kirchen, Dorfmauern usw.) 
oder die Weistiimer und Dorfordnun
gen Beweis ablegen (vg!. aber die An
lagen). 

5chon die (Gerichts-, Dorf- oder Hof-) 
5chultheiBen, die gleichfalls in den An
lagen gebUhrend genannt werden, und 
bei uns auch die sogenannten Dorf
greben sind ja eindeutige Vertreter der 
weltlichen oder geistlichen Grundherr
sch.aft bzw. der (iibergeordneten) Lan
desherren und als solch.e bis ins vorige 
Jh. tatig; das gilt erst rech.t £iir die 
Zeitspanne vom 1.2. bis '15". Jh., in der 
die entscheidende Menge der wehrhaf
ten Kirchen errichtet wurde, selbst 
" freie Dorfer oder Gerich.te" hatten eine 
ins Reichsganze eingeftigte Ordnung 
und letzten Endes einen (Schutz-)Her
ren. Und daB die Dorf- oder sogar die 
groBeren Kirchengemeinden ftir Bau wie 
Besserung zu sorgen hatten, besitzt we
nig Gewich.t; denn sogar bei den Stad
ten ist das ja grundslitzlich nicht an
clers. 

So mochte ich wieder einmal beto
nen, daB die Errichtung von landIichen, 
wehrhaften Steinkirch.en - vorweg wohl 
im Sinne des Landfriedens aIs Sch.utz 
ftir Wehrlose, doch kaum weniger auch 
zum Vorteil der Territorialpolitik die
nend - in der Regel nur mit Geneh· 
migung oder gar unter dem Druck der 
jeweils maBgeblich.en Herrschaft gesche
hen sein sollte; deren rich.tungsweisende 
Planung aber gilt erst rernt wohl beim 
spaten Aus- oder Neubau in ausge
sprochen burglich.er Gestalt (z. B. im 
landgraf1. Geismar nehen dem mainzi· 
schen Vorort Fritzlar). In diese herr-
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smaftliche Richtung deutet besonders, 
wenn der kleine ortliche Lehnsadel (wie 
an Beispielen ebenfaIls bei MulIer/Grafe 
zu erkennen) sogar sein eigenes festes 
Haus (Kemnate/domu5, caminata oder 
Steingaden) van auBen liber die Umfas-
5ungsmauer baute oder jenseits an den 
Grahenrand def Kirchhofsbefestigung 
lehnte, ausnahmsweise aum (zus. mit 
den bauerlichen Fluchthauschen oder Ga
den) in den Seeing stellte; so ist es 
bei uns filr den Klostermeier und den 
Vogt im fuldischen GroBseelheim bzw. 
in Niederklein zu erweisen. 

Der adlige Lehnstrager wiirde dann, 
gewissermaBen als Burghauptmann, die 
r itterlime Seite des langst abgegange
nen Meieramtes vertreten haben, wm
rend der SchultheiB die verwaltungsma
Big-richterliche weiterfuhrt. Gerade hier
zu stimmt wohl auch, daB einige der 
von Natur wehrhaft gelegenen Gottes
hauser vorn auf dem geraumigen Ge
landesporn eines fruhen, sicherlich be
festigten Haupthofes stehen, der etwa 
im 12.113. Jh. zu einem planmaBig an
gelegten und umwaUten GroBdorf (mit 
"Bauernburg") aufgelOst oder weiterent
wickett wurde (vgl. FronhausenlLahn 
mit dem "Freilhof" als Urzelle). Nach 
soIchen Vorbildern, wo man zugleich 
auf eine altere Hofkapelle schlieBen 
konnte, lassen sim bei den meisten 
andern umso eher entspremende Schlus
se ziehen, al s in manmen Fallen - auch 
an der Werra - noch heute der adlige 
Hof eine Siedlungseinheit mil der wehr
haften Dorfkirme bildet (z. B. Amonau 
bei Wetter oder Solz I Kr. Rotenburg) . 

Was dann die mit Recht angesdmit
tene Frage einer festen Begriffsbildung 
anbetrifft, die fur die Forsdtung notig 
ware, so werden sim die FachJeute wohl 
nie einigen. lmmerhin soUte man die 
kleinen, zeitlosen Steinkirmen - aus 
Saal und Altarraum bestehend und ver
sehen mit verteidigungsfahig hochgele
genen Fenstern, die obendrein sdunal 
und kurz sind - nur als wehrhaft be-
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zeimnen, zumal wenn ihr Friedhof 
ganz smlicht ummauert ist. Das gilt 
ebenfaUs fur die bei uns immer seltener 
werdenden Zwergkapellen mit kraftigem 
Chorturm, aber aucn Hir groBere Kir
m en mil starkem Westturm. Erst wenn 
solche von Rechts wegen befriedete 
Gotteshauser, die sim aIs widerstands
fahige Steinbauten ("Ein feste Burg ist 
unser Gott") von Haus aus zu Flumt
s tatten in Not anbieten, eine mil 
SchieBscharten und festem Tor versehe
ne hohe Kirchhofsmauer besitzen und 
daher zu langerer Verteidigung tau~en, 

durfte ernsthaft von (stark)umwehrten 
Kirchen gesprochen werden; man konnte 
sie sogar als burglidt umwehrt bezeich
nen, wenn die Mauer zusatzlich flan
kierende Turme besaBe. AIs echte Wehr
kirche (IIBauernburgen") soUte die For
schung aber nur soIche geIten lassen, 
wo das Gotteshaus selbst insgesamt 
oder wenigstens teilweise burglim aus
gebaut ersmeint, d. h., wenn z. B. der 
Turm eine sogenannte Wehrplatte be
si tzt ; auf die Ausges taltung der Kinn
hofsmauer kame es dann zwar weniger 
an, aber bei ausgespromener Starke 
konnte man obendrein von burglicher 
Wehrkirche oder endlim von Kirchen
burg sprechen. 

Das eigentlich Reizvolle bringt sach
gemaB der reidthaltige Abschnitt uber 
die baugeschichtlichen UntersudlUngen, 
in dem a uf nur 13 Seiten einzelne Be
obachtungen und groBere Zusammen
schau, die z. T. weit hinausgreift, mit 
Gesmick verbunden werden. Freilich, die 
Grabstatten auf einem allzu engen Dorf
friedhof werden die Verteidigungsfahig
keit der Mauer und auch die Benutzung 
aI s Viehberge umso weniger behindert 
haben, al s damals von ausgespromener 
Grabpflege kaum zu sprechen war und 
im KriegsfalI sowieso die Not alle Le
bensgewohnheiten weitgehend bestimmt. 
Taumt aber der Begriff "Bergfrit" in 

• 
unserm Zusammenhang wahrend des 
Spatmittelalters auf, dann kann man 
nur in gut begrundeten Ausnahmefallen 



• 
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auf den weiterbenutzten Hauptturm 
einer Herrenburg schlieBen; denn z. B. 
in Marburg werden nicht nUf stlidtische 
ViereckslUrme neben Vorstadttoren dec
art (oder als Gaden, also wie mandunal 
die kleinen adligen Steinhauserl) be
zeimnet, sondem aum der krliftige 
liuJ5ere Torturm des Deutschhauses 
hejBt so. Wahrend UntergeschoB-Gewol
be wohl ein Ausbrennen wehrhafter 
TOrme vcn unten her verhindern soIl ten, 
konnen gewolbte Obergeschosse auf 
eine (gepiante) Wehrplatte deuten oder 
zumindest darauf, daB man gelegentlidt 
starkere Waffen dort aufstellen wollte; 
feuersichere Tresorraume in einem ihrer 
Kirchtiirme hat manm' hahere geistliche 
Einrichtung (wie Stift Kaufungen) be
sessen, dasselbe mag aum fiir steinerne 
Treppentiirme an Fachwerk-Rathausem 
gel ten. 

Zum Anhang, der auger einigen Quel
len von 1464 bis 1827 eine Liste von 
Fehden mit nachweislichen OrtsplUnde
rungen und Burgenzerstorungen bietet, 
gehort auch die Beschreibung der als 
AbschluB angefiigten zahlreichen Ab
bildungen. AuBerdem findet sich hier 
eine Tabelle zur " heute noch nachweis
baren Bausubstanz der wehrhaften Kir
chen des rnittleren Werragebietes", lei
der mit etwas ungeschickter Darstellung 
der Befestigungs-Einrichtungen. Dabei 
ware es vielIeicht sogar nutzlich gewe
sen, uberall die Ersterwahnung und ent
scheidenden Bauabschnitte sowie die 
Hohen- oder Tiefenlage zu vermerken i 
dagegen erscheint die Zahl von sieben 
odt:r vielmehr zehn aus einer Burgstatte 
entwickelten Wehrkirchen wohI zu hom 
erschlossen, wenn man sie ins rechte 
Verhaitnis zu den insgesamt 22 bear
beiteten Ortlichkeiten selzt. 

Die nachfolgende Obersichtskarte 
zeigt die "wehrhaften Kirchen" - genau 
wie die wichtigsten Burgen und SchJos
ser - ohne die notwendige Gliederung 
etwa nam Starke des Ausbaues i die vier 
im Spatmittelalter maBgeblichen Landes-

herrschaften sind zwar in Farbe gegen 
einander abgesetzt, aber eine eigentliche 
StoBrichtung der Machtpolitik Wurz
burgs und Fuldas wird durch dicke Be
grenzungslinien ebenso wenig klar, wie 
die liickenhaft verzeichneten "Femhan
delsrichtungen" ein brauchbares BUd 
der damaligen groBen LandstraBen zu 
geben vermogen. Oberhaupt sieht man 
gerade auch im Bereich dieses For
smungsbeitrages emeut und sehr ein
dringlich, daB der urspriingliche Be
stand an bewehrten Gotteshausem 
hochstens nom bei den eigentlichen 
Wehrkirche ziemlich vollstandig zu er
arbeiten ist . Wir werden uns also nie 
mehr ein echtes Bild von ihrer tatsach
lichen Bedeutung und Verbreitung ma
chen konnen ; das gilt daher leider auch 
fur den Bezug auf die poIitische Landes
gliederung oder auf die militarism wie 
wirlschaftlich gleich gewimtigen Fem
wege. 

Diese Wehrkirmen oder Kirchenbur
gen haben ihre bekannteste, weil groB
artigste Gestaltung im altungarischen 
Grenzbezirk von 5iebenburgen samt 
benachbartem Szeklerland erhalten, und 
von dort her wurde unsere Forsmung 
immer wieder beeinfluBt. Das zeigt sim 
auch bei Muller/Grafe schon durch den 
trefflich kurzen Beitrag von Lupu/Nag
ler ; in ihm wird freilich innerhalb eines 
Sammelbegriffes nBauemburgH noch 
zwischen solchen im engeren Sinne und 
eben den Kirchenburgen unterschieden. 
Nom starker bezeugt jenen EinfluB aber 
der Bilderteili denn einerseits ist uber 
ein Otittel den Baudenkmalem im Kar
pathenbogen zugeteilt und andererseits 
gehoren die fur das Meinigen-Schmal
kaIder Land ausgewahlten Beispieie al
lein der burglichen Hochstufe unserer 
binnendeutschen Wehrkirchen an. DaB 
aber bei alien Grundtissen und Orts
planen (mit einer einzigen Ausnahme) 
die unabweisbar notwendigen MaBstabe 
fehlen, deutet wiederum an, daB die 
Verfasser auch zur Bauforschung keine 
sonderliche Beziehung haben. 50 liegt 
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die eigentlime Bedeutung def Arbeit 
wohl darin, daB sie an versmiedenen 
Stellen Einsprtime herausfordert und 
dadurm die FOfschung reizt, sich neuer
lich und endlich einmal wieder umfas
sender wie tiefgriindiger mit den Wehr
kirchen groGer, geschlossener Landsmaf
ten zu befassen. Willi Gorich 

Ferdinand Carspecken: 
Funfhundert Jahre Kasseler Drgeln. 
Ein Beitrag zur Kultur- und Kunst
geschichte deT Stadt Kassel. Kassel 
2.968. Blirenreiter-Verlag. :162 S. 4°, 
ein Faksimile und 25 Fotografien aut 
Tateln. Ln. 26,- DM. 

In den Nachkriegsjahrzehnten sind zahl
reiche BUmer Uber "die Konigin def 
Musikinstrumente" veroffentlicht wor
den: Monographien Uber kunstgeschicht
lich bedeutsame Werke und Betrach
tungen Uber den Orgelbau in verschie
denen Stadten und Landschaften. Der in 
Kassel und Hessen an dieser Spezial
literatur Interessierte hoffte kaum nom 
auf eine liickenlose Publikation zu die
sem Thema, weil der Feuersturm am 
22. Oktober 1943 nimt nur die groBen 
Orgelwerke in den Gotteshausern der 
Stadt, sondern aurn die meisten den 
Orgelbau der Vergangenheit in Nord
hessen und Kassel betreffenden Do
kumente und Fotografien vernimtet hat. 
Das stattlirne Bum Ferdinand Carspek
kens ersrnien deshalb im Dezember :1968 
als echte Oberrasmung. 

Der Verfasser, ein Jurist und lieb~ 
habermusiker, sammelte seit seiner 
Schulzeit Daten, Fakten, Bilder. Ober 
dem Sammeln geriet er ins exakte For
srnen und war dabei zwangsHiufig auf 
stete Erganzung des Materials bedarnt. 
Nam den Zerstorungen des Zweiten 
Weltkrieges gewannen seine Aktenex
zerpte und ternnismen Erhebungen 
srnlieBlirn dokumentarismen Wert. 

Carspecken verarbeitete sie zu einer 
breit angeiegten, gut fundierten Studie 
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tiber Orgelbau und Orgelspiel in Kassel 
und Nordhessen. Sein Bericht tiber die 
Orgel werke der Vergangenheit und Ge~ 
genwart in Kasseler Sakralbauten ist 
knapp und fachlich untadelig formu
liert ; er bietet auch demjenigen neues, 
der glaubte, mit der ganzen Materie 
vertraut zu sein. 

Kritisch anzumerken bleibt, daB Car
specken in seiner Einleitung "Kultur
raum Kassel", die ohnedies entbehrlidt 
gewesen ware, einige "aus zweiter 
Hand" tibernommene historische Errata 
mitschleppt. Der ~ezensent wird dem 
Autor eine Aufstellung direkt zuleiten. 
FUr die Behauptung des Vf., die alte 
Orgel in der B r i.i d e r k ire h e habe 
nicht - wie bisher angenommen wur
de - Georg We i s 1 and gebaut, son
dern 5 c her er, bleibt Carspecken den 
Beweis schuldig. Auf Seite 37 hat er 
einige Namen verwernselt: der Kapell
meister und Hoforganist hieB Mo re 1-
I i und n i c h t F i 0 reil i, der Hof
kapellmeister hingegen Ignatio F i 0 -

rillo. 

Aber das sind Schonheitsfehler, die 
der Verfasser des kulturgeschichtlich 
wichtigen Buches in einer zweiten Auf
lage ebenso leicht tilgen kann wie hier 
und da kleine stilistische MangeI. Au
Berdem soUte er sim auch zu einer 
Straffung des gesamten T extes ent
schlieBen. 

Der Verlag hat den Band mit gut 
reproduzierten schwarzweiBen Bildtafeln 
bereichert, zu denen der bekannte Foto~ 
graf Kurt W. L. Mueller qualitativ hocn
wertige Vorlagen lieferte. 

Herfried Homburg 

A. Fa j I j n g: Sdllangenbad und 
seine Christuskirche. Ev. Kirchenge
meinde Schlangenbad :1968; 66 Sei
len, 31 Abb., DM 

Innerhalb der Gemarkung des alten 
Gerirnts- und Pfarrsitzes Barstadt stan-
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den nahe dem WaIIuftal im Wannbam
Wiesengrund zu FiiBen der Rheingau
Waldberge jahrhundertelang nur einige 
Mtihlen; eine "milchwarme" QueUe gab 
ihnen den Vorzug, aum bei Frost ar
beiten zu konnen. Erst unter den Land
grafen von Hessen(-Kassel), die als Er
ben der Grafen von Katzenelnbogen 
hier von 1.479 bis 1.807 Landesherren 
waren, gewinnt der Heilbrunnen Anse
hen und wird seit 1.687 durm den Amt
mann zu Hohenstein ausgebaut. Dieses 
"Karlsbad" (zunachst also nam dem 
Ftirsten genannt, der Hessen in vieler
lei Hinsicht forderte) erhaJ.t zu Anfang 
des 1.8. Jh. seinen heutigen Namen, 
nachdem das angrenzende Erzstift Mainz 
gleich jenseits des Baches ebenfalls ein 
Kurhaus, nun jedoch entschieden auf
wendiger, errichtet hatte. Daher war 
Schlangenbad bis zu den Wirren der 
Revolutionskriege ein gut besuchtes 
Ftirstenbad; das ftihrte 1.709 sogar zu 
einem verwegenen Oberfall franzosismer 
Parteiganger. 

In der Zeit des Konigreiches West
falen kam der art freilich sehr herun
ter, bis endlich die nassauische und die 
1.866 nachfolgende preuBische Regierung 
das Staa tsbad gutbtirgerlich wieder auf
Ieben lieBen. Trotzdem ist erst in unse
rer wohllebigen Zeit - das sei hier zu
satzlich erwahnt - das alteste noch ste
hende BaudenkmaI, das hessische "Ro
merbad" von 1.769, in AbbrU(hgefahr. 
Weiterhin fUhrt der Verfasser in einer 
schlicht-verstandlichen und dom leb
haften Art auf 1.9 Seiten durch die so 
spat beginnende Geschichte des kleinen 
Ortes, um dann in breiterer Fonn, zus. 
mit einigen Helfern, "Vom Werden der 
(1.895 errimteten selbstiindigen) Kir
dtengemeinde" samt dem 1.907 begonne
nen Bau der stolzen neuromanismen 
Kirche zu berichten. Dabei werden aum 
die lange Zeit engen SchulverhaJ.tnisse 
sowie d ie Filialorte Wambam, Schanze 
und Georgenborn nicht vergessen. 

WiUi Gorich 

E li s a bet h N 0 a c k: Musikge
schichte Darmstadts vom Mittelalter 
bis zur Goethezeit (= Band 8 der 
Beitriige zur mittelrheinisehen Mu
s ikgesehiehte) . 320 Seiten. 8 Ta fe ln 
Abbildungen. '-967. B. Sehott's Sah
ne Mainz. Broseh. DM 26,-. Edition 
Sehot t 5523. 

AlIen Fakten des musikalischen Lebens 
einer so charak tervollen Residenz wie 
Darmstadt nachzugehen, muB jeden 
Musikwissensmaftler vor allem clann 
reizen, wenn er eine soIche Glanzzeit 
wie die unter Christoph G r a u p n er, 
einem der profiliertesten Zeitgenosscn 
Johann Sebastian Bams, in den MitteI
punkt der DarsteIlung riic:ken kann. 
Dieser Meister war ein aussichtsreimer 
Bewerber urn das Leipziger Thomas
kantorat, wurde aber von seinem Land
grafen, Ernst Ludwig, nicht freigege
ben. Er empfahl dann den Leipzigem 
nachdriicklich J. s. B a c h . Emst Lud
wig wuBte - wie aus der material- und 
datenreichen DarstelIung der Musik
wissensmaftlerin und Fachpadagogin 
Elisabeth Noac:k hervorgeht - sehr ge
nau, was er an Graupner hatte. Der 
Landgraf war "ein ernstzunehmender 
Komponist" und ha tte Sachverstand und 
KiinstIerschaft genug, urn Graupners 
Schaffen, seine gediegene Musizierlei
s tung bei alien gegebenen Anlassen und 
aum seine Personalpolitik remt zu wiir
digen. Die Ergebnisse konnten in der 
damaligen Zeit wie auch aus neuerer 
Simt nidtt hoch genug eingeschatzt wer
den, da sie entgegen alien Smwierig
keiten und Widrigkeiten nicht nur finan
zieJler Art erreicht wurden. 

Elisabeth No a c khat alIe erreich
baren iiberlieferten Unterlagen zu Rate 
gezogen und bei dieser Gelegenheit die 
Arbeiten friiherer Autoren sorgsam 
tiberprtift, sowei t das angesichts der 
betrachtJichen Verluste an Dokumenten 
wahrend des zweiten Weltkrieges mog
lich war. Ihr Buch ist das Resultat ge
wissenhafter Forschung, die auch den 
geringsten Hinweis n icht unbeachtet 
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gelassen hat, andererseits abet vcn si
cherem Gefiihl fUr die kiinstlerischen 
Akzente und Werte des umfangreichen 
histori smen Stoffes bestimmt ist. Das 
verleiht dieser Darstellung DarmsUidter 
Musikkultur seit den namweisbaren 
AnHi.ngen in def Zeit def Grafen vcn 
Katzenelnbogen und der folgenden brei
teren Entfaltung unter den hessismen 
Landgrafen vor allem in def ersten 
Zeit des DreiBigjahrigen Krieges mit 
unmittelbarem Bezug auf Heinrich 
SchUtz' verloren gegangene Oper 
"Daphne" his hiniiber in die Graupner
Zeit und zum Ende des 1.8. Jahrhun
derts den Eindruck vcn Pdizision und 
Fi.ille. Wechselbeziehungen zwischen ho
fischer, kirchlicher, sUidtismer und spa
ter aurn biirgerlicher Musikpflege sind 
genau regis triert. Viele unbekannte Mu
sikerschicksale werden mit aIIen erreich
baren Oaten geschildert. Insgesamt ist 
hier mit den Hilfsmitteln wissenschaft
licher Forschung, Sichtung und lebendi
ger DarsteIIung deutIich geworden, daB 
Darmstadt schon frUher ein hervorra
gendes Zentrum deutscher Opern- und 
Konzertkultur war, weil die Landes
herren die MusikpfIege nicht bloB zur 
Repdisentation, sondern aus echtem 
personlichem Engagement fOrderten und 
dabei nicht seIten die Hofkasse iiber 
die Grenzen der Leistungsflihigkeit hin
aus s trapazieren muBten. Den Musikern 
der damaligen Zeit waren bedeutende 
Aufgaben gestellt, und damit wurden 
sie unentbehrliche Tdiger einer allge
meinen deutschen Musikkultur. 

Richard Litterscheid 

K ass e I. Das geistige Profil einer 
tausendjiihrigen Stadt. Bilder und 
Dokumente. Herausgegeben von Her
fried Horn bur g. Fotografien von 
Kurt W. L. MI~eller, Carl Eberth, 
Erich Muller, Dr. WaIter Kramm, 
Wolfgang Stein u. a. 2 0 0 Seiten mit 
Text, Zeittafeln, 44 fa rbigen und 
156 schwarzweiJ1en Abbildungen. AI
bumformat 23-5 x 31 cm. Ln. DM 
37,80. 
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Wenn Herfried Homburg verspricht, das 
Geistige im Erscheinungsbild der nord
hessischen Metropole darzustellen, so 
sieht er seine Aufgabe nicht allein da
rin, den AuBerungen eben des Geistes
lebens der Stadt nachzugehen. Er will 
vielmehr - in sinnvoller Auswahl na
tiirlich - alles das erfassen, was den 
Menschen mer kraft ihrer Anlagen und 
dank ihrer Hihigkeiten, aber auch nicht 
unbeeinfIuBt von ihren Mangeln, zur 
Gestaltung ihrer Heimat gelungen ist. 
Eingeschlossen ist damit selbstversHind
lich die Kunst und im besonderen die 
Architektur. Was diese einst fUr die 
geistige Athmosphare der Stadt Kassel 
bedeutet hat, konnen wir heute vor dem 
wenigen Erhaltenen oder Wiederherge
steIIten nur erahnen. Die einzigartige 
Geschlossenheit der einstigen Kasseler 
Altstadt, die Alois Ho 1 t m eye r in 
einem abgedruckten Buchkapitel ein 
"Freilichtmuseum alter Stadtbaukunst" 
nennt, wie die der darin ebenso bemer
kenswert gewesenen baro<ken, durm 
Landgraf Carl fUr die von ihm aufge
nommenen Hugenotten in regelmaBigen 
Gevierten angelegten Oberneustadt kann 
Homburg nur noch im Bilde vor unse
rem Auge wiedererwecken - und seine 
Auslese aus dem vorgefundenen Bild
material ist dafUr treffIich geeignet. 

Die Schau, die er uns bietet, gibt aber 
nicht nur dem Schmerz Uber das Ver
lorene neue Nahrung, den eines weh
mUtigen Erinnerns an kostlim besdmitz
tes und eben erst in ein neues Farben
gewand gekleidetes Famwerk und an 
edle Fassaden vornehmer BUrgerhauser 
und SchlOsser. Sie bringt uns emeut 
zum BewuBtsein, welche auch innerhalb 
der aIIgemeinen deutschen Kunstge
schichte emmalige Leistungen die Kas
seler Baukunst aufzuweisen gehabt hat, 
allem voran jenes "Musterbeispiel fUr 
das Empire", das der Ardtitekt Br o
m e i s in Gemeinschaft mit Daniel 
E n gel h a r d und dem Bildhauer Chri
s tian R u h I in den prachtigen Innen
raumen des Stadtschlosses am Fried-
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richsplatz gesenaffen hatte. Aber auch 
Simon Louis d u R y, dessen Elisa
bethkirche als einzigartige architekto
nische Leistung viel zu wenig bekannt 
war, hatte zu dem ProfiJ Kassels, das 
landgraf Friedrien 11. zu einer der 
schonsten Residenzen Mitteleuropas ge
macht hat, Entscheidendes beigetragen. 

Den Ruf eben dieser Sdtonheit haben 
begeisterte AuBerungen aus der Feder 
bedeutender Manner des In- und Aus
landes, die Kassel damals besuchten, 
weithin verbreiten heIfen. Homburg 
weiB uns einiges davon mitzuteilen. 
Hner der Begeisterten weiB aUerdings 
nimts so sehr zu rUhmen wie die 
Schonheit des Kasseler Pflasters - wort
lich gemeint! - und ein anderer findet 
die Stadt Kassel 50 glanzend und ele
gant, daB er meint, es konne keine 
wahre Universitatsstadt sein, und der 
Freiherr vo n K n i g g e, der eben
falls in dem .. stillen und armlimen" 
Gottingen lebte, ist der gleichen Mei
nung. Heute freilim wiirden in dieser 
homst aktuellen Frage gleichlautende 
Bedenken wohl kaum zu horen sein! 
Obrigens : das Verfahren des Verfassers, 
zurn wenigsten sien selbst schriftstel
lerisch darzustellen und statt seiner die 
Zeugnisse unvoreingenommener Besu
cher oder aum sonst urunittelbar betei
ligter Zei tgenossen spreenen zu lassen, 
macht das Buch besonders liebenswert. 

Naturlich muBten in erster Linie die 
landgraflkhen Sammlungen besimtigt 
werden, und dort neben der gerllhmten 
Bibliothek, den Naturalien und Instru
mel"lten, die AlterHimer, Miinzen und ge
schnittenen Steine und andere ... Kunst
samen" in jenern ersten wirklichen Mu
seum des europaischen Kontinents, dem 
zudem der Offentlichkeit zugangUm 
gernachten Fridericianum. Vor allem wa
ren es die von dem Vorganger seines 
Erbauers und Namengebers, dem Land
grafen Wilhelm VIn., im Grundstod<. zu
sammengetragenen Smatze der GemaIde
galerie, die jene anzogen und zu begei
sterten Schi1derungen reizten. G 0 e the 
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freilien, der sim selbst ein groBes Ver
standnis in der bildenden Kunst zumaB, 
weiS Uber seinen Besuen in der Kasseler 
Bildersammlung, die einem H o ld e r 1 in, 
wie er schreibt, einige glUcklime Tage 
versmaffte, nimt mehr zu sagen, als daB 
sie ihn sehr gelabt habe, und darauf, 
daB er wohl und lustig sei und danam 
verlange, ins Wasser zu kommen. Und 
ein anderer DichterkoUege, Franz 0 i n -
gel s t a d t , der spater, als die Galerie 
langst in ihren eigenen Bau am Palais 
Landgraf Friedrich an der FUnffenster
straSe umgezogen war, die beriihmten 
Gemalde genieSen woIlte, muB sich von 
den von seinem Vorganger nom beson
ders gelobten Aufwartern von einem der 
praentvollen Sale in den namsten, von 
einer der Smulen zur anderen jagen 
Jassen. Es ehrt den Herausgeber, daB er 
sich nimt verleiten laSt, nimt allein 
Senmeichelhaftes iiber seinen ... Helden"' 
zu berimten! 

Intere5sant ist es, von dem damaligen 
Verwalter des fUrstlichen Kunstkabinetts 
R. E. Ra s pe , Ubrigens dem Verfasser 
des ,.MUnchhausen", den Vorschlag zu 
lesen, dort ein gotismes Antiquitaten
kabinett u. a . 3US den bereits im Vor
rat lagernden mittelalterlimen Altarblat
tern einzurichten, und zwar in zeitge
nossischem Rahmen. Wenig spater wurde 
diesem Gedanken in der Lowenburg 
entsprochen. Von den jUngeren, den 
Kasseler Malern, sehen und horen wir 
in dem Buche wenig, wenn sie nimt, 
wie die Hofmaler Wilhelm B o t t n e r 
und Martin von Rohden, ludwig 
Emil G rim m und spater Louis Ko
lit z und Christian Bey e r zu den 
Bildreferenten unseres Stadtbildes ge
horen. Die Referenten des Geistes, die 
Bildnismaler, fehlen fast volIstandig. So 
vermissen wir August v 0 n de r 
E m b de , der uns eine bedeutende 
Anuhl guter PortriHs von Mannem des 
geistigen Kassel in der ersten Ha1fte 
des vorigen Jahrhunderts hinterlassen 
hat, sowie einige andere Iiebenswerte 
Maler seiner Zeit. Dom Uber den be-
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deutendsten, Johann Heinrich T i 5 C h
b e in , Iesen wir einen anschaulichen 
und nicht des Humors entbehrenden 
Bericht: Joseph Friedrim En g e I
se h a It 5 erzahlt. wie seine Berufung 
an den Kasseler Hof Wilhelms VIII. zu
stande karn. Sein 5prechendes Selbst
bildnis ziert wie zahlreiche andere Yor
ztigliche Farbtafeln, so vcn Rembrandts 
Jakobssegen und dem Trinker van 
Frans Ha!s, ganz besonders den zudem 
mit SchwarzweiB-Tafeln iiberreim aU5-

gestatteten Band. 

Auch Louis 5 P 0 h r I def bedeu
tendste Musiker, def nam Heinrim 
5 c hUt z auf Uingere Zeit in Kassel 
gewirkt hat, erscheint " in Farbe" . Auch 
dieses ein Stein im Mosaik vcn Kas
sels geistigem Profil: Nicht wenig riih
men die srnreibenden Zeitgenossen Mu
sik und Theater in der kurhessisdten 
Residenz. Smon vor 1600 gastieren hier 
englische Komodianten, liber deren Be
deutung Homburg selber berichtet. Bald 
HiBt der kunstliebende und selbst Stlik
ke schreibende Landgraf Moritz der Ge
lehrte einen festen Theaterbau erridt
ten, den ersten in Deutschland. Das 
Haus ist uns, zwar durch Paul d u R y 
flir Moritz' Urenkel Carl, liber den in 
unserem Buch vornehmlich die Bewun
derer seiner Garten zu Worte kommen, 
zum Kunsthaus umgebaut aber im we
sentlidten erhalten und in dem heutigen 
Ottoneum bewahrt geblieben. Besonders 
ans Herz gewachsen war Moritz seine 
Hofkapelle. Heinrich S c h li t z , sein 
Sangerknabe und Organist, von dem 
eine Partiturseite wiedergegeben ist, 
verdankt ihm seine Forderung. S p 0 hr , 
auf den ein englisch abgedruckter Be
richt von Sir A. B. Fa u 1 k n e r rlih
mend hinweist, bekennt in einem Brie
fe, daB Kassel seinen Wlinschen so an
gemessen sei, wie er es in keiner an
deren deutschen Sladt hatte Bnden kon
nen. Gustav M a hIe r freilich, der in 
jungen Jahren auf eine kurze Zeit
spanne flir d ie Oper in Kassel tatig 
war, und der hier einen seiner Lieder-
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zyklen schuf, schildert die dortigen Thea
terverhaltnisse nicht zum besten, und 
was das Publikum angeht, so berichtet 
Adolf Men z e I , der zwar das Thea
ter selbst weniger schlecht findet als in 
Berlin, er habe die "ZauberflOte" ge
hort, sie sei aber hier, diese gottliche 
Musik, eine Perle vor die - Kasselaner 
geworfen! Das nun gilt nicht mehr fUr 
heute. Der kinderliebe Komponist Jo
hann L e w a I t e r hat sich zumindest 
die Herzen seiner "Kasselaner" erwor
ben, und den seit :1933 abgehaItenen 
Kasseler Musiktagen, denen Homburg 
e i n e Spalte widmet, verdankt Kassel 
seinen N amen als eine der nicht zu 
liberhorenden Musikstatten Deutsch
lands. Ihr hier betontes AnIiegen, zu 
eigenem Musizieren anzuregen, lassen 
sie heute etwas in den Hintergrund tre
ten - allerdings zugunsten anspruchs
voller, hochqualifizierler Darbietungen. 

Damit sind wir schon in der Gegen
wart. Aber in dem Buche zurlickbUit
ternd, sind nicht zu libersehen die an
schaulichen Bilder, die der Verfasser von 
den Leistungen von Kassels Fiirsten und 
Blirgern in vergangenen Jahrhunderten, 
sei es auf den Gebieten der Staats
kunst oder der Sternenkunde, der tech
nischen Wissenschaft und Praktik, selbst 
zu enlwerfen oder durch Zitate aus 
den Schriften der Fachkenner und durm 
zeitgenossisme Schilderungen uns vor 
Augen zu fiihren weiB. Es versteht sim 
von selbst, daB dabei Namen wie der 
des tlichtigen Landgrafen Wilhelms IV. 
als Staatstheoretiker und als Forderer 
der Erforschung der Erdennatur und des 
Sternenhimmels, der des Arztes Denis 
Pap i n als Erfinder der Dampfma
schine und des Industriellen G. Chr. Carl 
Hen s c h e 1 und seines Sohnes Carl 
Anton aIs deren Auswerter in Wort 
und Bild nicht vergessen sind - und 
auf der anderen Seite Johann August 
N a h I , der Bildhauer und Raumschop
fer des Schlosses WilheImsthal und ne
ben Tischbein und Du Ry einer der Di
rektoren der von Friedrich 11. ins Leben 
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gerufenen Kunstakademie, die Briider 
Mu r h a r daIs Stifter der SHidtischen 
Bibliothek, sodann vor alIem die Briider 
Jakob und Wilhelm G rim m, aus de
ren Vorrede zur zweiten Sammlung der 
Kinder- und Hausmarchen ein Abschnitt 
hier zu lesen ist, und iiber die Clemens 
B r e n tan 0 ein rUhrendes LobBed 
singt, und schlieBlich Carl Heinrich A r -
no 1 d , Deutschlands erster Tapeten
fabrikant. Uber das Deutsche Tap e -
ten m use u m in Kassel, das fUr 
Deutschland einzigartig ist, und das 
u. a. viele Beispiele seiner Arbeiten ver
wahrt, wird merkwUrdigerweise k e i n 
Wo r t verloren. AIs Zeichner war Ar
nold ein SchUler des groBen Franzosen 
o a v id, und unter seine Freunde, die 
er in seinem noch s tehenden Hause, am 
heutigen Briider-Grimm-Platz, empfing, 
zahlten der Architekt Karl Friedrich 
5 chi n k e I, der Bildhauer Christian 
Daniel Rauch aus Arolsen und 
der junge Maler Adolf Men z e 1 . 

Wer aber hat vor der Lektiire von 
Homburgs Buch gewuBt, daB der Erfin
der der als Weiterentwiddung des Kup
ferstichs so beliebt gewordenen Schab
kunst - 1639 - und Jost BUr g i, der 
1588 die Logarithmen erfand, in Kassel 
gelebt haben, und wer kennt woh!, wenn 
er sich nicht in der Naturkundesamm
lung im Ottoneum ha t fUhren Iassen, 
etwas von der botanischen "Bibliothek", 
die der Sammler Srn.uldach seiner Hei
matstadt als weltweites Unikum hinter
lassen hat! Viele andere Namen noch 
finden sich unter den Bildern und in 
den Kassels Gesmilhte in vier Epochen 
wiederspiegelnden ZeitpHinen. AlIe ihre 
Trager haben dazu beigetragen, das gei
stige Profil der Stadt zu zeichnen. Es 
kann und wird dieses den Untergang 
ihres optismen Profits Uberleben, der 
nach Dokumenten aus den furchtbaren 
Oktobertagen 1.943 gesdtildert ist. Eine 
Wiirdigung der stadtebaulichen Leistung 
bei ihrem Wiederaufbau bildet den Ab
schluB des beschauens- wie lesenswerten 
Bandes. Eines allerdings mUssen insbe-
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sondere die Historiker unter uns bedau
ern : Es fehlt dem Buch ein iibersicht
limes Register, das es erlaubt hatte, den 
mU so viel FleiB zusammengetragenen 
Stoff auch wissenschaftlich voll auszu-
schopfen! Gottfried Ga~auge 

Hun f e 1 d - Das Tor zur Rhon. 
Portrlit einer Kreisstadt und ihrer 
Landschaft. Bildbacher deutscher 
Stlidte und Landschaften IV. Heraus
gegeben von W j 1 h e I m Bat z . 
Texte von Dtto Helmer und 
Pet e r K r a h u lee. Aufnahmen 
von Gunther Beeker. Verlag Schnei
der und W eber, Kassel. 1969. 42 Sei
ten Text, 70 Fotos. Farbiger Papp
einband. DM 1.2.80. 

Das Portrat von HUnfeld und der um
liegenden Rhonlandsmaft wird roit 
einem Text eingeleHet, dem man fol
gende Untertitel entnimmt: Apfel und 
Birnen - Die ,Jungfrau von Molzbam' -
Beten und arbeiten - Via Antsanvia -
Die alten Rittersleut' - Pittoresker 
Dreck - Gefreite Markte - Goethe in 
Hiinfeld - In Schult und Asche -
Mehr Verstand als ClUck - Klavier ge
gen Kartoffeln - Das neue Gesicht -
Keine obligate Trane - Wechselnde 
Diifte - HUnfeld heute - Hifalleri
sches - Excelsior und Srn.wartenma
gen - Wo die Berge wie Kegel ste
hen - Das geistliche Mistbeet - Paten
schaften - Weite Bogen - Unsere Lie
beserklarung. 

Gespannt blattert der Leser, well er 
gern erfahren mochte, was sim hinter 
diesen schwungvollen Untertiteln ver
birgt. Schnell konstatiert er, daB eigent
Iich nur wenige Passagen, die sach1im 
gehalten sind, ihm die Moglichkeit bie
ten, sich Uber "Das Tor zur Rhon" 
wirklich zu informieren. Was an histo
rischen und sonstigen Tatsachen vorge
bracht wird, hat nicht viel Aussirnt, 
einer an das Komische grenzenden 
Glossierung zu entrinnen. So heiBt es 



zum frtihgesmimtlimen Fund des Frau
engrabes van M a 1 z b a ch: "Sie ist 
nimt mehr zu haben, die ,]ungfrau van 
Malzbam' Leider; denn sie dtirfte im 
Htinfelder Land zu den besten Partien 
der letzten dreitausend ]ahre gehBrt 
haben." (5. 7). Ode" "Als das 5dtieB
pulver erfunden wurde, waren viele 
Rifter smon Iange keine edlen Manner 
mehr, sondern Raufbolde und smlemt 
wirtschaftende, jedam diinkelhafte Bau
ern. Und an ihrer Raubgier und Selbst
sumt ging die ganze Kaste zugrunde." 
(5. '10). Oder: "Wo Goethe hingetreten 
hat, wachst kein Gras mehr - das ha
ben seine ,Verehrer' totgetrampelt." 
(5. '19). Das mag hier stellvertretend 
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ftir zahlreiche andere ,Nachdenklichkei
ten' gentigen. Was die Verfasser am 
Schlusse ihrer Betrachtungen schreiben, 
glaubt man ihnen unbesehen: "Wir 
versichern, daB wir uns ernsthaft be
mtiht haben, viele Begebenheiten von 
der heiteren 5eite zu nehmen." 

Im wohltuenden Gegensatz zum ein
leitenden Text stehen die Fatas, die 
insgesamt ein varztigliches Bild des 
Htinfelder Landes in Vergangenheit und 
Gegenwart darbieten. 

Ein sachlicher Kurztext ware eine 
bessere Werbung ftir die strebsame 
5tadt Hiinfeld und die Rhon gewesen. 
Schade! Kurt Giinther 

VOLKSKUNDE 

Rudolf Kriimer-Badoni: 
DEUTSCHLAND DE/NE HESSEN. 
Dumm Gebabbel auf dem Prufstand. 
Hoffmann und Campe Verlag, Ham
burg ~9682. ~82 S., Ln., ~6,80 DM. 

Der vorliegende Band ist der fiinfte in 
einer kommerziell auBerardentlich er
folgreichen Reihe zur Vorstellung deut
scher Stamme und landschaften; der 
Portratierung der Sachsen, PreuBen, 
Schwa ben und OstpreuBen schlieBt sich, 
von getibter Journalistenhand entwor
fen, dieses hessisrne Gemalde an. Hes
sen, wie es von der Geschichte geboren, 
geformt und gefOrdert wurde, Hessen, 
wie es heute erlebt und beurteilt wird, 
ist Gegenstand der vielgefacherten Un
tersuchung. Umrahmt von detailreirnen 
Anmerkungen zur Kultur- und Landes
kunde, von literarisrnen und linguisti
smen Exkursen, von theologischen und 
bacchantischen Betrachtungen, eingebet
tet in ergotzliche Anekdoten und bitter
emste Mahnungen, in kontrastreiche 
Erlebnisschilderungen und ironisch-hu
morvolle Disputationen wird immer neu 

die zentrale Frage nach der Existenz 
oder Nicht-Existenz "des" Hessen ge
stellt. Der Band ist ungeachtet aller hi
storischen Fakten kein Geschidttsbuch, 
ist trotz aller monumentalistisdt aufge
richteten Lebensbilder keine hessische 
Literatur- oder Philosophiegeschichte, er 
ist ungeachtet der mancherorts anzutref
fenden fremdenfiihrerischen Eloquenz 
kein hessischer Baedeker, er ist natiirlich 
trotz gehaufter personlicher Erlebnisse 
und Meinungen keine Autobiographie 
des Verfassers. Es wird hier vielmehr 
der weit ambitioniertere Versuch ge
macht, gleichzeitig verwasmene Kli
srnees und zlihe Vorurteile zu beseiti
gen u n d die spezifisrne Charakteristik 
einer Menschengruppe zu entwerfen, die 
aus historismen wie geographisdten 
Griinden "Hessen" sind. 

Mit lei<hter Hand, smnellem Witz und 
smneidender Ironie widmet sim Veri. 
erfoIgreich der ZerstOrung alter Vor
stellungen und der Aufdeckung iiber
lieferter Irrtiimer. Wer und was die 
Hessen n i c h t sind, erfahrt der Leser 
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demgemaB sdmell. Bei der Sume nam 
dem, was und wer ein Hesse denn nun 
tatsarnHrn ist, bleibt Verf. bei ober
f1iichlichem und innerlich unverbundenem 
Aufzahlen von 5achverhalten stehen, die 
alle nur eines beweisen, daB es Hessen 
eigentlim gar nimt gibt, daB es "in 
ganz Deutschland dasselbe" ist, daB 
.. UberaIl diesel ben Sprum" zu horen 
sind. Hier verwandelt Verf. seine Ab
redmung mil jahrhundertealten Wert
urteilen und historischen Irrtiimern in 
das neue Klismee des absoluten Gleich
seins aller Deutschen, ja, andeutungs
weise alIer (West-)Europaer. 

Von dieser letzten Konsequenz seiner 
Oberlegungen ersmreckt, beeilt sim 
Verf. im zehnten und Ietzten HHaupt
stUd<." zu versirnern, es gebe wohl dom 
etwas, was den Wiener vom Hessen, 
den Berliner vom Bayern trenne. Es ist 
hier nicht der Ort, die gemeinsdtaftsbil
dende und -verkettende Funktion der 
5prame zu erortern und uber an kleinste 
geographisme Bezirke oder soziale 
Gruppierungen gebundene Begriffe zu 
sprechen; die Mundartworterbilcher, der 
Sprachatlas und die Diktionarien der 
Berufs- und Gaunersprachen liefern die 
gewUnschten Belege. Was Verf. in die
sem Zusammenhang ausfUhrt, laBt vor
her von ihm verleugnete Eingrenzungs
moglichkeiten aufleuchten : In der Hei
mat .. ist jede kleine Nuance verstand
lith . .. In der Sprarne der Eingesesse
nen ist die Welt fUr aIle gleidtermaBen 
im Griff" . H5premend" kann sim der 
Hesse vor dem Hessen "nicht verstel
len" (5. 1.81. f.). Dieser unbestreitbar 
wertvolle Ansatz wird ;edoch iiberbe
tont: "Damil ist alles, einfach alles ge
sagt. Die 5prame, das ist vie1. Aber 
mehr aIs die Sprarne ist es nimt. Alles 
Ubrige hat mil dem Begriff der Hessen 
als Leute nimts zu tun." Grobheit, 
FreundschaftsHihigkeit,Offenheit,Knapp
heit, Hinterhaltigkeit us f., ,.. ja sogar die 
Smerze, die Witze, der Humor ... sind 
Gemeingut aIIer. Die 5prame ist es, die 
das Gemeinsame ;eweils anders ein-
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farbt." (5. 1.82) Die 5prame bewirkt 
zweifellos viel, ihr bestimmender und 
pragender EinfluB auf den einzelnen 
5premer und auf die Spramgemein
schaft ist unverleugbar. WUrden wir sie 
;edoch als das allein Umfassende und 
das einzig Trennende anerkennen, so 
muBten wir die Erstellung von Charak
teri stiken sozialer und poHtisener Grup
pen und die volkerpsychologische For
schung ganzlich an die Linguistik ver
weisen. Was aus diesem Bereich zu einer 
Charakteristisk "des" Hessen beitragen 
kann, wird in l. Bertholds Hessisch
Nassauismem Worterbum gesammelt. 
Ware oben Zitiertes die konsequent ver
fomtene Oberzeugung Kramer-Badonis, 
dann mUBte der vorliegende Band ein 
kommentiertes hessisenes Idiotikon sein. 

Unsmlilssig muB man des Verf. Hal
tung angesichts der politisen auBerst re
levanten Frage nennen, ob es unbe
zweifelbar mogtich sei, den Charakter 
eines Volkes oder 5tammes aus der 
groBen Gesenichte zu bestimmen. Inwie
weit hier jeder Art von Ausdeutung 
aHe Moglichkeiten an die Hand gegeben 
sind, beweist nicht zuletzt das einschla
gige N5-5chrifttum (H. Gtinther, E. 
Krieck), ganz zu schweigen davon, daB 
nur verallgemeinernde Urteile gefallt 
werden und die Problematik des Ween
selverhaltnisses von Individual- und 
Volkscharaktec auf der einen, von 
Volkswesensart und Staatsgesinnung 
auf der anderen 5eite nkilt gelost, ja 
nicht einmal erkannt wird. Wenn Verf. 
nun eine Vielzahl von Fakten aus eini
gen Epochen der Geschimte des Hes
senlandes und seiner Bewohner mitteilt, 
dann macht sich das Fehlen systemati· 
scher Oberlegungen zu diesem Problem 
besonders smmerzhaft bemerkbar. Ein 
Hinweis auf "die HessenH ergibt sien 
aus diesen Daten kaum, zumal sich 
Verf. verstandlicherweise hiitet, von hi
storismen Ereignissen und den in sie 
verwickelten Personen odec vom Cha
rakter einiger weniger, zumeist dem 
Adel oder biirgerlim-gebildeten Sdtichten 



entstammender Einzelpersonen und ih
ren 5chicksalen auf die Hessen im all
gemeinen zu schlieBen. So bleiben auch 
die monumentalistischen Betrachtungen 
groBer Hessen (Philipp der GroBmiiti
ge, Goethe, Biichner, Niebergall, Borne, 
Jacob Grimm u. a.) ohne innere Ver
bindung nebeneinander bestehen; sie 
beleuchten Einzelcharaktere, deren zu
Hi.11ige Gemeinsamkeit ihr Geburtsland 
Hessen ist. Das Lichtenberg-Kapitel ge
dit dabei vollig aus den Fugen; fast 
ein Zwanzigstel seines Buches filllt Verf. 
mit Zitaten dieses Denkers, die er 
- u. a. aktuelI gemeint - auf de 
Gaulle, die CDU, die Neonazis, die 
Demoskopen, tiefgekilhlte GroBvater 
(sic!) usf. usf. bezieht. Wie die Ver
kniipfung mitgeteilter Geschichtsfakten 
mit dem Thema des Bumes Ietztlich 
dem Leser obliegt, so laBt Verf. diesen 
aurn mit dem Wagnis allein, vom 
5chicksal und der Weisheit einzelner 
gebildeter Literaten auf den Charakter 
der einfachen Menschen zu schlieBen -
und das ist wahrlich ein Wagnis. 

Die Abrechnung mit dem Goethe
Kapitel in Nadlers "Literaturgeschichte 
der deutschen 5tamme und Landsmaf
ten" ist beweiskriHtig und instruktiv zu
gleich, zeigt sie doch in aIler Klarheit, 
zu welchen Ergebnissen derjenige 
kommt, der auf dem Wege der Auswahl 
schlieBlich jene Einzel- und 5tammes
marakteristik zu ersteIlen vermag, die 
er zu finden beabsimtigte. 

Zur Oberraschung des Lesers folgt 
nach i1Iustren Namen ein Unbekannter: 
Philipp K e i m, ein BankeIsanger aus 
Diedenbergen bei Hofheim am Taunus. 
Hier wird dann zum ersten Mal sicht
bar, was man im Vorausgehenden ver
missen muBte: der direkte Zugang zum 
Charakter des Volkes in einem bestimm
ten Abschnitt seiner Geschichte. Der 
vom 5cherflein der Zuhorer existieren
de und in unmittelbarer Volksbeziehung 
lebende Zeitungssanger muBte aus der 
Erfahrung wissen, was der Mann auf 
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der 5traBe horen wollte, was er ver
stehen konnte, wie er es empfand und 
wie er darauf reagierte. Das aus den 
"praktischen Liedern" Keims zu ge
winnende Material erweist sich als 
transparent fiir die zentrale Problema
tik des Buches. Weniger Weitschweifig
keit an anderer 5telle zugunsten einer 
ausHihrlicheren Betrachtung der Vor
trage des Biinkelsangers ware dem ge
schichtlich wie dem volkskundlich, dem 
kulturkundlich wie dem charakterolo
gisch Interessierten entgegengekommen. 
Bedauerlich und ein in diesem Kapitel 
Ieicht bemerkbarer erheblicher Mangel 
des Buches ist es dabei, daB FundstelIen
angaben wie bibliographische Verweise 
vollig fehlen. (Auch ein Register fehlt, 
aber das ist eher entbehrlich.) 

Es liegt in der Natur eines Werkes, 
das seinen Platz im Zwischenbereidt 
von wissenschaftsorientierter 5achlich
hit und unterhaltsam-unernstem Ge
plauder findet, daB das eine nicht iiber
trieben, das andere nicht unterlassen 
werden kann - die Gewichte wiirden 
sich verschieben, das Ziel ware verfehlt. 
Es bIeibt das Verdienst des Verf., daB 
er - wenn auch nur zaghaft und an 
ungeeignetem Objekt (bezeidmender
weise: Pfarrer, Lehrer) - versucht, Ein
zelschicksale abzubilden, indem er der 
sozialen Gemeinsmaft tatsachHch inte
grierte Personen, "Hessen", portriitiert. 
Das Ausgehen von der Einzelperson in 
ihren sozialen Verflechtungen, von ih
ren Alltagslebensgewohnheiten, von ih
rer 5prache, ihren kulturellen AuBerun
gen und der Art, wie sie ihr Lebens
schicksal zu meistern sucht, das ist der 
erste Ansatz; das Fortsmreiten vcn der 
Familie zur nachsthoheren sozialen 
Gruppe, deren einzelne Glieder jeweils 
wiederum in gIeimer Weise zu befra
gen, zu durchleuchten waren, das aIIein 
scheint uns der richtige Weg zur Ge
winnung eines Charakterbildes einer 
Menschengruppe zu sein, die in einem 
ganz bestimmten Abschnitt der Ge
schichte in einem ganz bestimmten geo-
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graphischen Bereich beheimatet ist und 
deren LebensauBerungen von einer ganz 
bestimmten hi sto riscnen Warte aus mU 
ganz bestimmten, gesellschaftlich-gebun
denen WertmaBstaben beurteilt werden. 
Es gibt, dies gegen Verf. (vgl. S. 55), 
doch methodische Wege zur Definition 
des Charakters einer sozialen Gruppe. 

Die Schwierigkeit in der Erfassung 
ethnischer Ausdrucksformen soIl dabei 
keineswegs geleugnet werden. Die em
pirische Sozialforschung und besonders 
die sozialgeschichtlich und kulturanthro
pologisch orientierte Volkskunde bemu
hen sich sei t Jah rzehnten da rum, die 
dem scharf Beobachtenden offenbar wer
denden Un terschiede ethnischer Grup
pen exakter differenzierbar zu machen. 
Eindrucksvoll ist dabei die Methode 
der Untersuchungen, durch Tests zur 
Bestimmung zu kommen. Die biogra
phische Untersuchungsmethode z. B. 
mil ihren auf gewisse Problemkreise 
abgestimmten Fragekatalogen spurt 
Grundmotive des mensdtIichen Lebens 
mit all ihren Einzelheiten auf. Die psy
chologisch-diagnostische Methode (Hip
pius als einer der Wegbereiter) ver
weist auf fruchtbare Ansatze durch die 
Moglichkeiten der Tiefenpsychologie. 
Sie vermag deutlidl zu machen, daB der 
Umfang der Aktualisierung seelischer 
Krafte einer Menschengruppe auf weite 
Sicht abhangig ist von der betreffen
den Lebensatmosphare, der Erziehung, 
dem Beruf und der sozialen Gemein
schaft. 

Buchkatalog- und vor allem Sprich
woritest - urn nur d iese zu nennen -
erlauben t iefe Einblicke in das Seelen
leben der Versuchspersonen, in ihre Er
lebnissphare, Interessen, Neigungen 
etc.; wichtig dabei is t, daB schweizer 
Versuche (z. B. durch M. Tramer) deut
liche Differenzierungen zwismen Grup
pen von Getesteten versmiedener Volks
zugehorigkei t ermoglichten. 

Zusatzlich hat die volkskundlime 
Forschung Moglichkeiten entwki<elt, aus 
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der Volkserzahlung (vor alIem den Hein
fachen Formen") ; Volkshumor und 
Volkswitz; Musik, Lied und Tanz; 
Volkskunst; Hausbau und SiedJung; 
Kleidung und Tracht; Spiel und Sport 
uva., Beitrage zur Bestirnmung eines 
Volkscharakters zu gewinnen. Hier liegt 
der schwers te Teil der Arbeit sicher 
nom vor den Forschern, eine GroB
stadtvolkskunde ist erst im Entstehen. 
Zweifel an der Moglichkeit von um
fassenden Ergebnissen zu hegen, haben 
wir jedoch nicht den geringsten Grund. 

Es ist auch nicht unbedenklich, daB 
Verf. die uberwiegende VielzahI seiner 
Geschichten und Geschichtchen aus der 
Vorkriegszeit, ja aus fruheren Jahr
hunderten bezieht. Die Annahme vollig 
unveranderlicher charakterlicher Kon
stanten muB als reine Hypothese gese
hen werden. Adolf 5 p a rn e r (4- Der 
deutsme Volkscharakter) hat fUr Hes
sen, ausgehend von Sitten, Brauchen 
und Volksglaubensvorstellungen, von 
Naturbeziehungen und Arbeitswelt, den 
Charak ter der Bewohner des Landes 
zu erfassen versucht und entsmeidenden 
Wert auf d ie Betonung der hi sto rischen, 
geographismen und sozialen Bedingt
heiten der jeweiligen hessismen Land
schaft gelegt. So vermeidet er Verall
gerneinerungen und hebt (19371) die 
Notwendigkeit umfassender Differen
zierung hervor. Diese Trennung nam 
Zeit und Raum aber fehIt bei Verf. fast 
vollig; dabei hiitte etwa - um nur die
ses Beispiel zu nennen - eine genauere 
Analyse der ganzlich verlinderten sozia
len Funktion des Trachtenwesens Auf
smluBreimes Uber Ethos und Charakter 
der Trager auszusagen vermocht; der 
Spolt Hillt hier auf den Spotter zurUck. 

Zusammenfassend Jassen sich in den 
Berniihungen des Verf. um Antwort auf 
die zentrale Frage einige gute Ansiitze, 
aber keinerlei iiberzeugende Ergebnisse 
erkennen. Vielleicht ist der ausschlieB
lich rheinhessism-sUdhessisme BIickwin
kel daran nicht ganz unschuldig; hier 
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liegt im Werk def Ansatz zur Selbst
karikatur. 

£s sei abscltlieBend nom aut Weniges 
eingegangen. Das Buch ist angeHillt 
mit aktuellen Anspielungen, Einbezie
huogen und Ausblicken var allem poli
tischer Natur, die das besserwisserisme 
Ich des Verf. unangenehm oft den "mo
ralismen Zeigefinger" heben lassen: 
Lobgesange auf die demokratischen Par
teien und ihre Erfolge, wamende, viel
Each variierte Auseinandersetzungen mit 
dem Neonazismus vereinen sicn mit 
SteI1ungnahmen zu Studentendemon
strationen, Theateraufflihrungen, SHidte
planungen, Bauernversammlungen, poli
tischen Mandatstragern etc. etc. Das 
alles mogen vollauf berecbtigte Anschau
ungen des Vert. sein, im vorliegenden 
Band jedoch ware weniger erheblich 
mehr gewesen. 

Die sprachliche Gestaltung ist unein
heitlich und findet sich von Hauptstuck 
zu HauptstUck variierti der Journalist 
Kramer-Badoni beherrscht sein Metier, 
und so wird der Band fUr jeden leser, 
der es goutiert, abwechslungsreich und 
lebendig auch in inhaltlich weniger ge
lungenen Abschnitten. (Gelegentlich 
ware eine Kursivsetzung der Dialekt
worter oder -passagen hilfreich und dar
urn wunschenswert.) 

Bedenklich allerdings, daB unter dem 
Spiel mit der Sprache die Sorgfaltspflicht 
hinsichtlich des Mitgeteilten leidet. Die
ses ist z. B. dort nachzuvollziehen, wo 
Verf. zur Ironisierung friiherer rassi
smer Einteilungen sich uber die nach 
Oberhessen verschJagenen H Tiroler" lu
stig macht (5. 52 f.) . Diese Obersiedlung 
ist durchaus kein " besonders hubscher 
Vorschlag" (ebd.), sondern eine aus 
oberhessismen Kirmenbilmern beleg
bare, zweifelsfreie Tatsache. Sicher aber 
verdient die Behauptung, nom heute 
seien alpine Rassemerkmale z. B. in der 
Schwalm erkennbar, den Spott des Verf. 

Das Buch ist unterhaltsam, es bringt 
vieles, vielleimt jedem etwas, aber es 
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ist ganz simer nicht das, was der Tilel 
versprimt: Eine Charakteristik der Be
wohner des geographischen Raumes 
Hessen. Auch der UntertiteI bleibt un
klar: "Dumm Gebabbel auf dem Priif
stand" - wessen Gebabbe17 

Die Textillustrationen, Karikaturen 
und Hessenwitze zeidmele Angela 
Hop f . Helmut Burmeister 

Gii.nter Wiegelmann: All
tags- und Festspeisen. Wandel und 
gegenwartige Stellung. 1.967, 270 S. 
1.2 Abb. im Text, 26 faltkt. 4 °. (At
las der deutschen Volkskunde N. F. 
Beih. » brosch. DM 66,-, LW 
DM 72,-. 

In seiner hier vorliegenden Habilita
tionssduift bringt der jetzt in Mainz 
aIs Volkskundler lehrende Verf. eine 
grilndliche Bearbeitung des Themas fUr 
den deutschen Raum (Grenzen v. 1937) 
und teilweise auch filr Osterreim und 
luxemburg. In einem kurzen Oberblick 
wird die Wandlung der Speisegewohn
heiten seit dem Mittelalter und das Auf
kommen neuer Nahrungs- und GenuS
mitteI aufgezeigt. Die Obernahme der 
Neuerungen durm die lindliche BevOl
kerung im 18. und 19. Jh. und sch!ie8-
Hch die Erweiterung des Speisezettels 
durch den Welthandel und durch die 
temnisdte Produktion runden diesen 
AbriB einer geschichtlichen Betradttung 
ab (47 5.). Kartoffeln, Hirse, Reis und 
andere Nahrungspflanzen werden be
zUgUch ihres Anbaues und ihrer Stel
lung in den Mahlzeiten untersumt. Einer 
sorgfaltigen Darstellung des Eindrin
gens des Kaffees in Werktags- und 
Festmahlzeiten foIgt eine soldte ilber 
die Wanderwege des "ServiettenkloBes" 
mil seinen franzosischen und englismen 
Varianten. Weiter werden die neuen 
Fleisdtzubereitungen des 18. und 19. Jh. 
und die damit zusammenhangenden 
Essensgewohnheiten in den einzelnen 
landschaften verfolgt. Auf die Beein
flussung der Nahrungsgewohnheiten 
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durm wirtsmaftlime, soziale und kultu
relle Faktoren wird immer wieder hin
gewiesen. 

Das M ate r i a I zu dieser Darstel
lung lieferte 1. der "Atlas der deut
smen Volkskunde (1930-35)", 2. eine 
bayerisme Umfrage von 190911.0 und 
3. die Manuskripte eines Preisaussmrei
bens der Deutsmen Bumgememsmaft 
von 1938/39 "Das Leibgericht" (eine 
Rezeptsammlung aus alIen deutschen 
Landschaften). AuBerdem wurde eine 
vielseitige Literatur zum Thema 
(839 Titel) berUcksichtigt. Dieses Litera
turverzeichnis sei alien empfohlen, die 
an ahnlichen Themen arheiten. Ein um
fangreimer Anmerkungsapparat (850 
Nummern) erweitert den Text. Durch 
Hinweise auf offene Fragen werden 
Anregungen gegeben. Ein Register der 
sachlimen Begriffe, Orte und Personen 
(8 5.) erschlieBt das Buch. Aum fUr 
unseren hessismen Raum finden sidt, 
vor allem auf den zahIreichen guten 
Karten, gUltige Aussagen. 

Insgesamt steUt das Buch eine gute 
Vorarheit fUr eine vom Verf. geplante 
uGesmimte der (deutsmen) Volksnah
rung" dar. Mit Recht verweist der Au
tor darauf, daB in Zukunft zu diesem 
Thema in den Armiven eine breite 
Sammelarheit geleistet werden sollte. 

Edith Schlieper 

Ha n s F r i e b er t s h it use r : Die 
Frauentracht des alten Amtes Blan
kenstein. (= Beitrlige zur Volkskun
de Hessens, hg. tlon Bernhard Mar
tin, Bd. 5.) Marburg, Elwert-Verlag, 
:1.966. :1.28 5., Bilder, Karten und Ta
bellen. Ln. DM 22,-. 

Wieder ist es dem Hitigen Interesse der 
Kreisverwaltung Biedenkopf und der 
Hilfe des Landes zu verdanken, daB ein 
begriiBenswertes volkskundlidtes Buch 
ersmeinen konnte, das der VerIag sman 
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ausgestattet hat (u. a. mit Bildern von 
l. E. G rim m , F. Jus t i und O. U b -
bel 0 h de). Vf. ist vertraut mil der 
LebensweIt der behandeIten Dorfer im 
Hinterland, personliche Befragungen 
und umsichtige Literaturauswertung ha
ben ihm zu einem klaren Bild der 
Trachtenverhaltnisse in den letzten Ge
nerationen verholfen. Hervorzuhehen ist 
der gelungene Versum, die Tracht in 
der usozialen Wirklichkeit zu begreifen" 
(5. 51), und zwar aufgrund vorurteils
feeier Beobachtung. Die weitgehende 
Klarung des Trachtenverlustes war mog
Hm, weil die groBeren Zusammenhange 
gebUhrend berUcksichtigt wurden. Die 
Korrespondenz der verschiedenen Trach
tenformen mit den AuBerungen werk": 
Higlichen und festlkhen Lebens ist deut
Uch herausgearbeitet, wie tiberhaupt die 
Frage nach den jeweiligen Motivationen 
tiberall beteiligt ist. 

Gern haue man starkere Berticksim
tigung der textilen Volkskunst gesehen. 
Ebenso ware Benutzung von Archivalien 
und alterer landeskundlicher Literatur 
(etwa Ph. A. F. W a I the r I 1854) der 
historischen Abrundung fOrderlich ge
wesen; in den Literaturangaben ver
miBt der Kenner den Namen des Pfar
rers Karl 5 pie B (Bottenhorn). Dom 
ist dessen Forderung - in dem Aufsatz 
Trachtenkunde, 1907 - auch nach der 
sozialgeschichtlichen Seite hin erftillt, die 
Trachtenentwiddung namlich jm histo
rismen Zusammenhang zu sehen. Und 
so Iiegt auch die unzuiassige Gleich
setzung von "Volkstum" und Volks
tramt hier nicht mehr im Bereich des 
Moglimen. SpieB hat schon darauf hin
gewiesen, daB nicht nur vergangene 
Trachtenformen erforscht und gesam
melt werden sollten, die neuen Arten 
der Kleidung waren jeweils genauso .lu 
beachten; zu diesem Thema ware aum 
hier DeutHcheres zu sagen gewesen. 
Diese Bemerkungen sollen aber nicht 
davon ablenken, daB das Buch zu den 
empfehlenswerten innerhalb der Tram
tenliteratur gehort. Alfred Hock 



Ern s t Met z : Hessische Uniform
bilder der Biedermeierzeit 1825 bis 
1845. FriedricJs Lometsch Verlag, Kas
sel. 1964. Kart. mit farbigem Schutz
umschlag. 116 Seilen mit 1,3 ganz
seitigen, farbigen Bildtafeln. 
DM '9,80. 

Emst Metz berimtet in Wort und Bild 
liber die zwolf hessismen Regimenter 
und die Kasseler BUrgergarde in der 
ersten Hiilfte des 19. Jahrhunderts. Ob
wohl die VeroffentlidlUng sdlOn einige 
J ahre zurUckliegt, sei sie hier kurz an
gezeigt. Wer von der Geschimte der 
hessismen Truppen, die an zahlreimen 
Kimpfen in Europa und gelegentlim 
aum in Obersee vor allem vom 17. bis 
19. Jahrhundert beteiligt gewesen sind, 
etwas erfahren will, findet in den Er
Hiuterungen zu den Bildtafeln (5. 37 bis 
104) ein reichhaltiges Material ausge
breitet. Angeschlossen sind daran die 
Zeittafeln der erwahnten Einheiten, de
ren geschichtIimer Weg durch haufige 
Umbenennung und Zusanunenlegung 
mit anderen Truppenteilen gar nimt im
mer einfach zu verfolgen isti doch fin
det man sich in der geschickten Anord
nung sdmell zurecht. Die Leistung 
dieses Bandes bleiben die Bildtafeln, 
durch die Ernst Metz mit meisterlicher 
Hand sein Kannen aIs Historienmaler 
ins Licht rUckt. 

Einige Bemerkungen seien dem Rez. 
gestattet. Vf. hat fUr seinen Textteil nur 
bereits gedrucktes Material herangezo
gen und keine Akten aus Archiven be
nutzt. Das ist durchaus moglich, abeT 
er sollte dem Leser dom sagen, welche 
QueUen er benutzt hat. Es genUgte 
sch1ieBlich, auf einer 5eite die whhtig
sten Veroffentlichungen zur Uniform
und Regimentsgeschimte aufzuftihren. 
Im iibrigen sind natiirlich mit den Ma
terialien des Staatsarchivs Marburg/ 
Lahn (bes. Best. 1.1 . 12. 1;) eine Fiille 
von ETganzungen und Korrekturen mag
Hch, worauf hier hinzuweisen ware. 
Statt "Wilcknitz" (Seite 106) soIlte man 

BucJsbesprecJUlngen 

besser "Willcknitz" sagen. Der Lapsus 
auf Seite 37 bei der Erwahnung der 
Schlacht von LUtzen im Jahre :16;2 
("wo der Schwedenkonig Gustav Adolph 
den Sieg mit seinem Leben teuer er
kaufte") war vermeidbar. Aber diese 
Marginalien sind unwesentlim. Der 
graphisch ansprechend gearbeitete Band 
wird alien, die Mode- und Uniformge
sdtichtliches bei hessisdten Soldaten des 
Biedermeier sumen, interessante Einblik
ke in eine farbenpriimtige Vergangenheit 
bieten. Kurt Giinther 

Karl Rumpf; Hessen, Bauern
hofaufmalJe. Hgg. vom Landesamt 
fur Baupflege im Landsdraftsverblmd 
Westfalen-Lippe, Leitung Karl Brun
ne, Munster 1968 (Einleitung, 49 Taf., 
mit Zeichn. u. Kt.) 

In der wimtigen Heftreihe ist kurz 
nach Karl Rumpf Tode der Band er
smienen, der ihm bis zuletzt am Her
zen gelegen hatte. Der Hg. K. Br un· 
ne riihmt in der Einleitung diesen Se· 
nior der Hausforschung besonders we
gen .. der Kunst des geistreimen und 
sich mit Randgebieten verflechtenden 
Aufmessens von Bauten und Anlagen". 
Mit diesen lebensvollen Bildem (die 
ganze Reihe ist leider unkommentiert) 
ist ein Blick auf den Schatz seiner Auf
nahmen freigegeben, die nam den ge
nauen Skizzen mit erheblichem Zeitauf
wand groBformatig umgezeidmet war
den. 

Der Tilel ist nicht ganz genau, denn 
es sind auch darfliche Hauser allein 
erfa8t, auBerdem ist eine Reihe iilterer 
Biirgerhauser aus Marburg dargestellt; 
die vorwiegend oberhessismen Objekte 
sind auch nicht reprasentativ fUr das 
Land Hessen. AlIe Bauten sind deutlich 
erfaBte Zeugnisse der alten Zimmer· 
und Schreinerkunsti darilber hinaus ge
ben die Zeichnungen Einb1i~ in die 
Vielfalt baulidter Mt>glidtkeiten und so
zialer Bezogenheit der Bauformen, denn 
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nehen Hafen sind ja auch kleine Hau
ser sowie "Bauchen" und Backhauser 
vorgefiihrt. Diese meisterhaften SHitter 
machen augenHillig, daB "Haus und 
GehOfte nicht nur wesentliche Ohjekte 
der materiellen Volkskultur sind, son
dern auch eng mit dem Betriehssystem 
zusammenhangen und die Lehensart 
ihrer Bewohner widerspiegeln" (G. Eit
zen). 50 mag dieses Bandchen viele 
hessische Interessenten finden, die es 
z. B. unter volkskundlichen, soziaIge
smimtlimen und kulturgeographischen 
Gesimtspunkten auswerten - ohne daB 
das Auge dahei zu kurz kame. Darum 
5011 wenigstens an einige Puhlikationen 
erinnert werden, die Rumpf dem glei
men Themenkreis gewidmet hat: Deut
sche Volkskunst, Hessen ('195''1); Hand
werkskunst am hessischen Bauemhaus 
('1938); 5trohdamer in Oherhessen (-+ 
Hessenland '1937); Marburger BUrger
hauser (-+ ZHG 69, '195'8); Hessisme 
Haustiiren (--+- ZHG 73, '1962). Ange
sichts der Aussagekraft und der sach1i
men 5monheit der Taf. wird einem be
wuBt, was Rumpf "nebenbei" filr die 
Erforsmung seiner hessismen Heimat 
geleistet hat. Man moB ihm danken, 
daB er gerade im hams ten Alter nom 
so viel gezeimnet hat. Mit diesem sma
nen Heft hat er eine bedeutende For:' 
smungsgrundlage hinterlassen, die in 
ihrer getreuen Dokumentationsabsimt 
uniibertrefflim ist. Alfred H6ck 

F ran z - A d r i anD rei er: Glas
kunst in Hessen-Kassel. lahresgabe 
ner Hessismen Brandversimerungs
anstalt fur :1969. 65 S. Text, :16 far
bige und 72 smwarz-weipe Abb. 

Fliissig und gut lesbar erzahlt der Verf. 
von dem Spessartbund der Glasner, von 
den alten Glasmamem und Glasschnei
dem in Hessen-Kassel. Mit dem Text 
begleitet er eine Folge von 88 vorziig
limen Abbildungen, die - z. T. auch 
farbig - die smonsten Erzeugnisse hes
sismer Glaskunst zeigen. Die Originale 

dieser Glaser stehen jetzt, soweit sle den 
letzten Krieg iiberdauerten, nimt nur in 
Museen in Kassel, sondem aum in New 
York, Moskau und Kopenhagen, lon
don, Niimberg und manmen Prlvat
sammlungen. Etwa nam der Entste
hungszeit geordnet, finden sich Beisplele 
aus der Kasseler Venezianerhtitte von 
:t5'83/84, WeiB- und Emailglaser des 
:t6. und '17. Jh. aus einer Htitte im 
Reinhardswald, Kunstwerke der Glas
sdmeider Christoph Labhardt d. A. und 
Franz Gondelam (Bestallung Kassel 
28. :to '1688 - d. Rez.), sowie Produkte 
der Altmiindener Htitte und die der Fa
milie von Buttlar in Ziegenhagen. En 
Glasschnitt von Johannes Hoc:hhuth, 
der auf einem bohmismen Bemer das 
Standehaus in KasseI '1840/45' darstellte, 
beschlieBt die Reihe. Die Anmerkungen 
lassen erkennen, daB der Verf. vorzugs
weise gedruckte Fach1iteratur benutzte. 
Alles in alIem bereitet der gut ausge
sta Hete Band dem Leser und Bes<hauer 
viel Freude. 

Es ware zu wiinschen, daB jetzt-Uher 
vierzig J ahre nach dem Ersmeinen der 
grundlegenden Monographie von Mar· 
garete K ill i n g ('1927) - eine zusam
menhangende Geschimte der Glaskunst 
in Hessen-Kassel mit dem reichen Ma
terial aus den Archiven erarbeitet wUr
de. Inzwismen sind wir der Hessismen 
BrandversicherungsanstaIt fiir die Ver
offentlichung der vorliegenden anspre
menden J ahresgabe sehr zu Dank ver
pfliciltet, weil sie die Erinnerung an 
eine vergangene handwerkliche und 
kUnstlerisme Spitzenleistung in unserem 
Lande wac:hhalt. Edith SdUieper 

Ingeborg Weber-Keller· 
m ann: Deutsme Volkskunde zwi
scfzen Germanistik und Sozialwissen
smaften. (= Sammlung Metzler, 
79). Stuttgart, J. B. Metzlersche Ver
lagsbucfzhandlung, 1.969. :113 S. 
Sammlung Metzler 79: Abt. A. Lite
raturwiss. u, Geisteswiss. Kart. 
DM 5,80. 



Innerhalb der "RealienbUmer fUr Ger
manisten" (Abt. A : Literaturwissen
smaft und Geisteswissensmaften) er
smeint dieser geschimtIiche AbriB, der 
"der Erhellung geistesgeschichtIicher 
Krafte und epochaler EinflUsse ... und 
dem wissenden VersHindnis fur die 
Volkskunde" dienen mochte (5. VI). 
D ieses Fach ist sich heute "seiner not
wendigen Wandlungen im methodi
sdten Ansatz wie im sozialwissensdtaft
lichen 5elbstverstandnis voll bewuBt", 
sagt Verf. (5. V.); seine Vertreter ha
ben - nach manchem Irrweg - erkannt, 
daB lediglim die "nUchtem realistisme 
Einschatzung" der Untersuchungsgegen
stande wissenschaftliche Ergebnisse zei
tigt (5. 89) . In diesem Zusammenhang 
darf auf die groBe Untersuchung oer 
Verf. "Emtebrauch in der Hindlimen 
Arbeitswelt des 19. Jahrhunderts auf 
Grund der Mannhardtbefragung in 
Deutschland von 1865" (Marburg 1965) 
hingewiesen werden. 

Kurz werden die AnHinge gestreift, 
ausfUhrlicher wird die Darstellung mit 
dem Kapitel "Die Verklarung der Volks
kunde durch die Romantiker" (5. 10-

22). Epochen der Entwiddung und 
Schulen werden zusammenfassend be
handelt, daneben sind Wilhelm H. 
Ri e h 1 und Hans N a u m ann ein
zelne Kapitel gewidmet. Den Hessen 
werden die Abschnitte Uber die BrUder 
Grimm und Georg Landau be
sonders interessieren. Die letzten Kapi
tel behandeln "Volkskunde und Natio
n aIsozialismus" (5. 76-84) sowie die 
Entwicklung des Faches nach dem Krie
ge. Als eine Hauptaufgabe der Volks
forschung wird (5. 94) die Untersu
chung des Mechanismus der "Tradie
rungs-, Wandlungs- und Austauschpro
zesse" sowie die Bestimmung der "Kor
respondenz zwischen sozialen und kul
turellen 5trukturen" bezeichnet; so las
sen sidt "Weltbild und Verhaltensnor
men der sozialen Gruppen" erfassen. 
Angesichts der vergeblkhen Versuche, 
den Segriff Yolk ausreichend zu defi-
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nieren, hat sich nach Ansicht der Verf. 
die wissensmaftliche Volkskunde .. in 
einen umfassenderen gesellschaftswis
senschaftlichen Bereich hineinzuinte
grieren" (5. 93). Diese gewtinsmte neue 
Stufe der Disziplin wird jedoch nur an
gedeu tet. Aber die Aufstellung um
fangreich begrUndeter Thesen ist rucht 
Aufgabe des historischen Oberblicks, 
dem die Verf. gem "eine umfassende 
Wissensmaftsgeschichte der europaismen 
Volkskundeforschung" zur 5eite gestellt 
sllhe (5. V. f.). 

Das Ziel des Abrisses, Uber die vieI
Hiltigen und z. T. widersprudtsvollen 
Entwicklungen (und Retardierungen) 
iibersichtlich zu informieren, ist auf 
knappem Raum erreicht. Der Landes
kundler darf in dem Bandchen (das die 
Widmung "Meinen 5tudenten.... tragt) 
nicht zun ikhst Anleitung fUr Heinfaches .... 
Forschen in dem weiten Feld regionaler 
Volkskunde erwarten ; wohl aber nUtzen 
auch ihm die gute Literaturauswahl zu 
jedem Kapitel und die Register. Ent
sprechend der Konzeption des Ge
schichtsvereins kann das forderliche 
Tascnenbuch aucn in dieser Ztschr. an
gezeigt werden, weil es neben der Be
lehrung vor allem Anreiz zum Nacn
denken vermittelt. Alfred Ho&. 

A " g 11 S t 5 t r a u b : Nordhessen. 
I. Das Bergland van Niederhessen, 
H. Zwischen Rothaar und der Rhon. 
Verlag Clock und Lutz, N urnberg, 
1.969 lmd 1.970. XXIV, 352 Seiten 
und XXIV, 342 Seiten mit je einer 
Kartenskizze und za hlreichen Fotos. 
Lw. DM je 25,-. 

Oer Verlag Glock und lutz macht mit 
beiden vorgelegten Blinden den zweifel-
10 5 mutigen Versuch, eine voIlig neu
a rtige l andeskunde anzubieten, eine li
terarische wie landeskundliche Pionier
tat (11. 5. XIV). Weniger deshalb, weil 
ihrn der Gegenbeweis zu der hin und 
wieder noch verbreiteten Auffassung 
gelang, soIche Untem ehmungen seien 
heute nur noch durch ein Team von 
5pezialisten zu bewaitigen, sondem weil 
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man hier endlim vom veralteten Ein
teilungsprinzip der frUheren Landeskun
den abgegangen und weitgehend dem 
modemen Trend der Routenbesmrei
bung gefolgt ist . Oer Verfasser, der in 
K a ss e I wohnhafte, angesehene ehem. 
Dozent am Landwirtscnaftspiidagogi
smen Instil"t in Gie/Ien, August 
S t r a u b .. . zweimaliger Literaturpreis
lrager (Verlagsa nzeige) , beschreitet die
sen Weg ziels trebig und weiB trotzdem, 
zur reenten Zeit auen einmal von ihm 
abzuweichen, um abseitige Merkwiirdig
keiten einzuflechten. Zur ErHiuterung 
mogen einige Zitate aus der lebendigen 
Beschreibung der B 3 (BundesstraBe 3) 
dienen (Zitatc kursiv) : Aum Stra/Ien 
konnen Landscnaften sein . Die B 3 ist 
eine Landschaft. Zu einer solenen ent
wickelt sie sicn zwiscnen Hannoverscn 
Manden und Kassel aberraschend (5. 
353) . Die Breite der " Landscnaf t B 3" ist 
phiinom enlos (ebd.) Die Bauernfestun
gen, die an ihr liegen, vermitteln der gan
zen alten Frankfurter Stra/Ie das wehr
ha fte Aussehen (5 . 35.5). Die B 3 suebt 
nam Gudensberg. Sie nimmt vorher nom 
Hertingshausen .. . mit . . . (5. 357) und 
gelangt dann zur alten Kaiserstadt Fritz
lar. Die kleine Heilig-Geist-Kapelle dort 
is t wie ein Madrigal aus dem 1.4. lahr
hundert, und Bettina Brentano aus der 
Frankfurter Sandgasse lebte im Ursuli
nenklos ter das Traumdasein ihrer Kin
derjahre dahin (5 . 384). Von der Domter
ras se konnen wir (in der Feme) alle Sied
lung en untersmeiden (sogar dem Namen 
nach) (5. 386) . 5eitab kommt ein gottvol
les Kirddein zur Geltung (5. 391), und 
der Schla fkarre n des Schiifers trdumt am 
Ackerrand (5. 39'). 5iidli<h Fritzlar (In 
diesem Stadtanlitz ist mit Schonheit 
wahrlich nidlt gespart uwrden) (5. 377) 
senlug die Weltgeschichte zu (Vorgriff 
5. 608) : Eine gro/Ie Entscheidung war 
gefallen auf einer Handvoll Quadrat
kilometern von, sagen wir, 1.000 Mann 
Reitern und Fu /Ivolk (5. 386). Worauf 
die B 3 das GiIserberger Scheidegebirge 
erklimmt, das engere Nordhessen, eine 
der naturfrism esten Raumscnaften (5. 

V), verHiBt und gen M a r bur g mit 
seinem Munster zieht. Unterwegs gibt 
es auf der langen S trecke ... nur Stadt
fern e. Man spurt sie fa st wie etwas 
Korperliches (5. 370) . - Wir wollen die 
B 3 verlassen, konnen dem Interessen
ten aber versichern, daB andere Bs -
ob die B .84 (Der Bahnhof Esm
wege-W es t ist unterbredlUngslos belebt) 
(5 . 671.) oder die B 7 (Das Stein
rathau s macht ein Gesimt, als ob eB 
fruher einmal eine Sdlonheit gewesen 
ware) (5 . 689) - ahnlich anschaulich 
erfaBt worden sind, und daB er beim 
Lesen nicht entUiuscht werden wird, 
ganz gleich, welme 5eite er aum auf
smlagen mag. 

Diese Landeskunde neuer Art zeim
net sich durch das wirklichkeitsnahe 
Erfassen geographism er, historismer, 
volkskundlimer u. a. Phanomene aus, 
das hoffentlich 5dmle mamen wird: 50-
bald eine Stadt in der Ebene liegt, ist 
es besonders wimtig, da/I ein uber
ragendes Gebiiude ihre Gesamterschei
nung zusammenhdlt (5 . 457). Die Ober
flamenform w ech selt zwischen Prall
und Gleithangen je "ach dem auf
bauenden Ges tein (5. 656). Vogelsberg 
und Rhon (beides Vulkangebirge) ste
hen auf buntsandsteinernen Fa/Ien dicht 
an dim! , da blieb dem Hu/I nur ubrig, 
sidt durdlzubei/Ien , ... mit vielen Mii
andern und viel Naturschonheit (5. 568). 
Die frommen Turme . .. erheben sich 
uber das Rathaus der Weserrenaissance. 
Die heitere Werra, aus ihren abschus
sigen Ufern kommend, v ereinigt ihre 
schaumgekronten grunen Wellen mit 
denen der sanften Fulda.. . (5. 695). 
Landgraf Philipp taste die verscniede
nen KlOster au f... und fallte eines 
davan mit dem Willen zur freien For
schung und Lehre (5. 434). D ie Bauern 
konnten durch die Kirchhofsmauer 
sch ie/Ien. Sie hatten ganz remt, wenn 
man an den ew igen Kriegsverkehr denkt 
(5. 446) . Der Naturpark Habichtswald 
ist ein Klingelzeichen ... (5 . 66), und 
Ohmtalbutter besitzt Markenwert (5. 
455)· 



• 

SaUte der leser Nordhessen sroan 
kennen, darf es ihn nimt storen, wenn 
er vermeintlich Wichtiges vergeblich 
sucht oder die Wirtschaft des 
Kreises Wolfhagen in etwa S, die 
des Kreises Ho f g e ism a r in 9 Zei
len erschopfend behandelt werden. Denn 
Selbstverstandlichkeiten sind als be
kannt vorausgesetzt. Die lippoldsberger 
Dimterlesungen und Hans G rim m 
fehlen natiirlich nimt (5. 129), und 
La n d 5 b erg wurde ausradiert (5. 96). 

Besonders wohItuend an dieser lan
deskunde neuer Art ist der freund
liche, personliche Bezug, den der Ver
fasser zum leser kniipft; er zeigt sim 
an vertraulichen, abet Iandeskundlich 
nimt unwichtigen Einschiebseln: Als idJ 
kurzlich wieder einmal dort herumkroclt, 
strichen allerdings schwere Wolken
schleppen den Hangrand hinab, aber sie 
verzogen sich (5. 400). lch ging t>or 
]ahren mU Heinrim Bertelmann nach 
Nord-Nord-Ost ... (5. 671). Wer fiihlte 
siell nicht beim Gang in den frisdt ge
wasmenen Morgen (5. 62) unmtttelbar 
mU von der Partie7 Freilich kann es 
auch einmal kriti sm werden: Der Wirt 
blidfte zuniims t rustikal drein (5. 683) I 
Immer iiberwiegt jedom die landes
kundliche 5timmung, die den Leser hin
dert, sim alIzusehr an niimtemkaltes 
5amwissen zu klammern : Der Wald
mantel hangt im Flup (5. 677)1 Drei
tausendjdhrige Hunengriiber hugeln dort. 
Sie stimmen uns dankbar dafur, dap die 
Fen ster unserer Augen uns so viel 
Sc:fzones nodI sehen lassen (5. 694). Die 
Fulda ist ein frommer FluB (5. 64) usw. 

Bucltbesprec:hungen 

Es ist bei sot men Pioniertaten (5. 0.) 
nimt unbedingt erforderlim, immer sau
ber zu zHieren. Gelegentliche Hinweise 
auf 5ammelabhandlungen (nach Harms, 
nam Merian, Lesefrmht) geniigen voU
kommen. 

Der Leser mUBte angesichts dieser 
iiberwaltigenden 5mau Hinweise un
sererseits auf kteine Ungenauigkeiten, 
die sich hie und da eingeschlhflen ha
ben, filr kleinlich halten, zumal er sie 
leimt selbst entdecken kann und eine 
Aufzahlung zuviel Raum beansprmhen 

.. d wur e. 

Im Impressum steht : Alle RedIe (I) 
ruhen beim Verlag. Wir haben den 
Eindruck, daB dort zumindest auch der 
Lektor geruht haben mug, als das 
Manuskript eingereicht wurde. Wir ver
muteten zunamst, die Bezeichnung 
"Landeskunde"" sei ein Versehen. Denn 
es ist einfach unglaublim, daB rund 
700 5eilen zum iiberwiegenden Teil filr 
Nebensachlimkeiten und Banalitaten ver
schwendet werden konnten, die keiner
lei Informationswert besitzen. Nach und 
nam gelangten WIT dann zu der Mei
nung, daB uns hier eine 5tiIblUtensamm
lung des ausgehenden 19 Jhs. besmert 
werden solIte. Und da mug man neidlos 
zugestehen, daB das auf jeden Fall ge
gliickt ist. Diese "Landeskunde" ist mit 
ihrem gestraubten 5til und den Kas
kaden ungewollter Komik nimt mehr zu 
Uberbieten. 

Merke : Die meisten Reiterlieder wer
den von FuBgangern gesungen (russisch). 

Wilhelm Engelbach 

BIOGRAPHIE UNO FAMILIENGESCHICHIE 

Rut h I r m g a r d Pin n a u: 10-
hann Martin van Rohden. 1778 bis 
1868. Leben und Werk. Bielefeld 
1965. Verlag J. D. Broelemann. 
278 S. 4°, mU Literaturoerzeimnis, 
Oeuvre-Katalog, 5 farbigen und 
44 smwarz-weipen Abbildungen auf 
Tateln. Hldr. 48,,0 DM. 

-Im Juli 1968 jahrte sim der Todestag 
des bedeutenden Landsmaftsmaleu Jo
hann Martin von Rohden zum hun
dersten Male. In der ",documenta-
5tadt"" Kassel, dem Geburtsart van 
Rohdens, warteten Kunstbeflissene ver
geblim auf eine nicht aJIein aus diesem 
AnlaB fiillige Ausstellung mit Werken 
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des KUnstlers und seines Kreises. Nimt 
einmai die Presse erwahnte den Ge
denktag; das Feuilleton der elnzigen 
KasseIer Tageszeitung benotigte seine 
sems halhen Spaiten fUr .. aktuelle .... do
cumenta-Berichte. 

FreiIidt, den Wert des Rohden' sdten 
Werkes mindem derartige Versaumnis
se nimt; GaJerien und Privatsammler 
zahlen fUr seine SkizzenbHitter, Zeich
nungen oder Gemalde - wenn sie vom 
Handel Uberhaupt nom angeboten wet
den - gern betrachtliche Summen. 

leder kunst- und kulturgeschichtlich 
Interessierte, der wahnt, ihm sei '1968 
wiederum etwas vorenthalten worden, 
kann sich indes mit einem Buch nher 
Leben und Werk dieses hessismen 
KUnstlers tresten, das hier angezeigt 
werden soil. Allerdings, Ruth Irmgard 
Pinnaus Rohden-Biographie ist so vor
zUgIich gelungen, daB sie bel manchen 
eher neuen Groll gegen den ,..avantgar
distisch.enM Kulturdirigismus erzeugen, 
denn aIs Trost wirken dUrfte. 

In unserer lokalen literatur ist uber 
Johann Martin von Rohden bis in die 
jUngste Zeit allzuviel Oberflichliches, 
Fehlerhaftes mitgeteilt worden. Das mag 
herzuleiten sein aus dem Mangel an zu
verHissigen Vorarbeiten. Ruth Irmgard 
Pinnaus Buch schlieBt also wirklich eine 
LUd<e. 

Den eingehenden Dokumentenstudien 
der Autorin verdanken wir jedenfalls 
den ersten verHiBlichen lebensbericht. 
Kindheit und Lehrjahre des Malers an 
de~ Kasseler Akademie, die 
Reise des Siebzehnjahrigen nach ItaHen, 
seine dorUgen Studien und KUnstler
freundsmaften, die Heimkehr, Berufun
gen und ErfoIge, die endgiiltige Ober
siedlung nach Rom, die Grilnde des all
mahlimen Vergessenwerdens sowie die 
Wiederentded<ung des Rohden'schen 
Werks durm den norwegismen Maler 
Bemt G r 0 n v 0 1 t im Jahre 1906 hat 
sie fesselnd geschildert. Dabei wird auch 
wenig Bekanntes tlber deutsche Maler 

und Bildhauer mitgeteilt, die aIs Zeit
geHi.hrten Rohdens in Rom arbeiteten. 

In der ersten umfassenden kritismen 
WUrdigung des Gesamtwerks, das in 
mehr ats dreiBig Museen und Privat
sammlungen verwahrt wird, arbeitet die 
Autorin Uberzeugend heraus, daB Roh
dens Kunst keiner der vielHiltigen Zeit
stromungen verhaftet blieb. Ihre verglei
mende kunstkritische Betrachtung Uber
zeugt dabei durch Logik. Die Grund
Iage fUr dieses sachliche Werten muBte 
zuvor mtihsam erarbeitet werden: ein 
Oeuvre-Katalog. Er ist - wie die ganze 
Arbeit - vorbildlim detailIiert angelegt 
(Fundortverzeichnis, Ausstellungs- und 
literaturhinweise). 

Der Text geriet wohltuend lebendig. 
Das typographisdt ansprechend gestaI
tete Buch enthaIt sorgfaltig gedruckte 
Farbtafeln und SdtwarzweiB-Reproduk
tionen beispielhafter Schaffensproben 
des Malers. 

Ruth 
graphie 
.menk. 

Inngard Pinnaus Rohden-Bio
ist wertvoll - auch als Ge

Hermed Homburg 

Wa l t e r B la n ken bur g und 
F r i t z L 0 met s ch: Studenten
Stammbucher 179~:I840' Friedrich 
Lometsch Verlag, Kassel. 1969. 
96 Seiten, 50 Bildtafeln, 20 Hand
schriften-Faksimiles. Sec:hzigster 
Drudc der Arme. Pappband in far
bigem Schuber. DM 16,80. 

Eine ungewohnliche Veroffentlichung 
und ein verlegerisches Wagnis! Wer 
nimmt sich smlieBlidl heute die Zeit, 
mit Stammbuchblaltem, auf denen u. a . 
lateinisme und franzosische Whlmun
gen stehen, Zwiesprame zu halten - mit 
dem Geist einer Epoche, der uns Heu
tigen, die wir fasziniert auf das Jahr 
2000 starren, offenbar nur wenig zu 
geben vermag! Die Herausgeber wissen 
um das Wagnis. In nilchtemer Erkennt
nis betont Waiter B 1 an k en b u rg 
mit Remt, es fehle unserer Welt an 
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GeIassenheit. Atemholen und Abstand
nehmen seien heute lebensnotwendiger 
denn je, und das vorliegende BUchlein 
biete eine Hilfe dafiir (5. ~). 

Nun, wer die BHitter m il MuSe ge
nieSt, spil rt den Atem der Vergangen
heit a us Klassik, Romantik und Bieder
meier. Die Handsmriften-Faksimiles 
sprernen den Leser aIs etwas Lebendiges 
an. Er erhlilt Antworten auf Fragen 
nach dem gelebten Leben. Freilich setzt 
der Wunsch, das Gewesene zu erlau
schen, die Bereitsmaft zum geistigen 
Tun voraus. Insofern wendet siro. der 
Armedruck an Mensmen unserer Zeit, 
die das Gespiir fUr eine Vergangenheit 
bewahrt haben, aus def wir herausge
wachsen sind (uncl natiirlich weiterhin 
herauswamsen werden). 

Stammbilcher sind nun freilich nhht 
erst Him spateren 18. Iahrhundert" in 
Gottingen aufgekommen, wie WaIter 
B 1 a n ken bur g sagt (5. 6). Die rute
sten uns bekannten StUcke s tammen aus 
der zweiten Hiiifte des 15. Ih. In der 
Folge ha t sich die Gepflogenheit in der 
akademischen Welt mehr und mehr 
durchgesetzt . Die Fachgenealogie ist 
den Stammbtichern seit je mit Erfolg 
nachgegangen. Wahrscheinlich ist das 
studentische Stammbuch aus dem 
Stammbuch des Adligen hervorgegan
gen, der auf seiner Kavaliersreise wie 
Uberhaupt seine Abstammung nadu:u
weisen hatte. Aum zum Wanderbuch 
der Gesellen finden sim frUhe Paralle
len. Bei E. H e id e nrei c h , Hand
bum der Genealogie, 3 Bde. :1909-:13 
und in dem genealogismen Nachsmlage
werk DER SCHLOSSEL (Band I-V 
:195~1.965) findet der Interessierte eine 
Fiille von Hinweisen auf Studenten
stammbiicher und die dazugehorige Li
teratur. Da rtiber ist hier nimt zu be
rimten. Es sei lediglich bemerkt, daB 
u. a. einzelne Bibliotheken (wie die 
Universitatsbibliothek in I e n a) gan
ze Sammlungen von Stammbtichern be
sitzen. Die Bebilderung der Studenten-

Buc:hbespredtungen 

stammbiicher mit Kupferstimen und Li
thographien setzt dann um 1800 ein, 
und hier ist Gottingen ohne Zweifel 
vorausgegangen, besonders durm die 
Kupferstemer Grape und Riepenhausen. 

Die im vorliegenden Band veroffent
lichten Blatter sind Vorlagen aus den 
Sammlungen von WaIter B 1 a n ken
bur g , Fritz L 0 met s ch und Leo
pold B i e r m e r . Die kostlime Aus
wahl beginnt mit einem Blatt des spa
teren kurhessismen Finanzministers 10-
hann Carl L 0 met 5 c h (178~1856), 
dessen Motto in dem HDenkmal der 
Freundsmaft" wie folgt lautet: "In 
memoriam temporis cum amicis laete 
transacti haec colligere curavit. 1 Ian: 
1807 I. C. Lometsch". Da Lometsm in 
5 pan g e n b erg beheimatet ist, wird 
man aIle BUiHer, auf denen dieser act 
angegeben ist, seinem Stammbum zu
ordnen diirfen. Andere Widmungen 
kommen aus H e r 5 f e Id, Ri n t e In, 
Marburg , Kas se l und Braun
s c h w e i g. Unter dem 15. August 
1808 ist eine Eintragung in "CaSeI" er
fo lgt, und zwar durch einen Mann, der 
dem engsten Freundeskreis der Briider 
Grimm angehort hat . Da heiSt es: "Die 
ganze Welt ist eine Symphonie zum 
Lobe Gottes, - Nur der Bosewimt ist 
eine Pause darinn. - VergiB nie deinen 
friihen lugendfreund Paul Wig and . ., 
Am Rande ist vermerkt: "Symb: 
Hones te vive, Neminem Iaede Suum 
cuique trihue" . Leider haben die Her
ausgeber keine Identifizierung der ein
zelnen Schreiber beigegeben, aber aus 
Namen wie R. K e h r (KasseI), Wil
helm Iu s t i (Marburg) und Ludwig 
Ferdinand 5 p 0 h r (Braunschweig) 
kann man schlieBen, daB sich die dama
Iige gebildete Welt auf diesen Stamm
buchbIattern formlich ein Stelldichein 
gegeben hat. Eine der amUsantesten 
Notizen ist d ie folgende aus der Uni
versi tatsstadt Ri n t e In : "Stirb ver
fIuchtes Kleebtatt s tirb. Fahr' zur HolIe 
nieder. smurr! Philister Pedell verdirb. 
Ihr seyd uns all zuwieder. Rinteln, den 
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23ten Julie 1807. Ich hin und hleihe ihr 
getreuer Haarschneider, so oft Sie nach 
Rinteln Kommen. Friseur K roll. H 

Am Rande ist eingerahrnt dazu ver
merkt: ... Vivat der Werher und der 
Haarschnitt". Die Hintergriinde der 
Eintragung sind zwar nimt zu erken
nen, aher der ,Mann aus dem Volke' 
kommt hier mit herrlicher Offenheit zu 
Wort. 

Insgesamt: Der Archedruck "Studen
ten-Stammbiicher" mit seinen vorziig
Hch reproduzierten Kupferstichen ist ein 
kleines Kunstwerk, das unter den Buch
gesmenken einen wirklidten Rang be
sitzt. Die PubIikation ist zugIeidt eine 
Dank an einen Zeitabschnitt deutsdten 
Geisteslebens, dessen Leitgedanken zu 
den tragenden Kraften unserer Ge
schimte gehoren. Kurt Giinther 

Thomas Freiherr von 
F r its ch: Die Gothaischen Ta
schenbudler, Hofkalender und Al
rnanadl. C. A. Stardce Verlag, Urn
burg/Lahn. 1968 VHf, 424 Seiten. 
Ln . DM 44,- . 

Jedem historisdt Interessierten, beson
ders jedem Familienforsdter, ist der seit 
dem 18. Jahrhundert im Verlag Justus 
Perthes erscheinende "Gotha" ein fest
stehender Begriff. Auch er ist der Kata
strophe des Ietzten Krieges zum Opfer 
gefalIen, hat aber in dem vom Starcke
Verlag herausgegebenen "Genealogi
smen Handbuch des Deutschen Adels" 
eine vollwertige Fortsetzung gefunden. 
Thomas von Fritsch legt jetzt eine Ge
smichte der Gothaischen TasmenbUmer 
vor, die ihrer groSen Bedeutung voll 
gerecht wird. 

Oer jahrlich zugleich in einer fran
zosismen Ausgabe erscheinende Gotha
ische Hofkalender hat als letzter der 
zahlrehhen Almaname des 18. Jahrhun
derts bis in unsere Zeit weitergeIebt, 
durch J ustus Per the s in Form und 
InhaIt jeweils den Notwendigkeiten und 
Anforderungen der Zeit entspremend 

verandert. Das angefiigte "DipIomatisch
Statistische Jahrbuch mamte ihn nam 
Aussage des italienismen Ministers 
Nit t i zum "unentbehrlichen Vademe
cum aller Staatsm.iinner und Diploma
ten". Seit dem 19. Jahrhundert ent
standen neben dem Hofkalender die 
TasmenbUmer fUr die verschiedenen 
Gruppen des niederen Adels, der Gra
fen, Freiherrn und der untitulierten 
Familien, jeweils geteilt in die Reihe A 
fUr die sogenannten "uradligen" und B 
fUr die Ubrigen, weitaus zahIreicheren 
Familien. Adelsrechtlime und adelsge
smichtliche Fragen wurden bei Perthes 
stets dem Wissensstande der Zeit ent
spremend berUcksichtigt; fUr roman
ti sme familiengeschidttliche Fantasien 
blieb kein Raum. Die hohe QualWit 
der Gothaismen TasmenbUcher wird bis 
in die Gegenwart dadurm bestatigt, daB 
ihre Angaben bis heute bei Behorden 
und Gerimten "die Vermutung de: 
Rimtigkeit" fUr sich haben. 

Es ist sehr verdienstvoll, daS Frei
herr von Fritsm sachkundig und unbe
dingt zuverlassig alle Phasen der Ent
wicklung der Tasmenbiimer und ihres 
Verlages lebendig dargestellt hat. Aber 
sein groStes Verdienst fUr die geneaIo
gische Arbeit liegt in zwei Tatsamen 
begrUndet: Er hat das langst vergrif
fene, 1942 in kleiner Auflage erschie
nene "Gesamtverzeidmis der im Gotha
ismen Hofkalender und in den geneaIo
gisdten TasmenbUdtem behandelten 
Hauser" wieder abgedruckt, das fUr jede 
Benutzung der Bande kaum entbehr
lich ist! Er hat auBerdem ein Register 
der Familien zusammengestellt, die in 
anderen, z. T. schwer zuganglidten 
deutschen und osterreimismen genealo
gischen Verzeimnissen zitiert werden, 
und damit den Kreis der nachweisbaren 
Familien, besonders des jiingeren oster
reichismen Adels, wesentlidt erweitert. 
In der sehr nUtzlichen Liste anderer 
europaisdter Adelskalender vermiSt 
man 0 e b re tt ' 5 "The Englisn 
Peerage". 



Oas liber seine besondere Zielsetzung 
hinaus bmn.-, verJags- und sch1ieBlim 
auch kulturgeschimtlich ertragreime 
Werk wird in vielen Hillen auch dem 
hessischen Landesgeschichts- und Hei
matforsmer gute Oienste leisten kon
nen; denn mit K net s ch ' s Genealo
gie des Hauses Brabant und den bis in 
die Gegenwart laufend erganzten 
Stammtafeln der Althessismen Ritter
schaft von Rudolf v 0 n But t 1 a r 
allein wird er nicht immer auskornmen. 

Wolfv. Both 

Toachim Kahn : Ehen zur lin
ken Hand in der europiiismen Ge
smimte. K. F. Koehler Verlag, Stutt
gart. 1968. 431 Seiten, '1.9 Abbildun
gen . Gzln. DM 26,50. 

In vierzehn Kapiteln berichtet der Ver
fasser Uber Ehen zur linken Hand, fast 
aussch1ieBlich aus der deutschen Ge
schichte. Der Bogen ist gespannt von 
Agnes Bernauer in Augs
bur g, der Ehefrau des Herzogs AI
brecht von Bayem, bis zur G r a fin 
50phie Chotek von Chot
kowa und Wognin, der spate
ren Herzogin von Hohenberg und Ge
mahlin des osterreichischen Thronfol
gers Franz Joseph, mit dem sie am 
28. luni 1914 in 5 a raj e w 0 ermordet 
worden ist. Soweit sich sehen laBt, hat 
der Autor das gedruckte Quellenmate
rial zu einer fliissigen Darstellung ver
arbeitet, die hier und da freilich in das 
Romanhafte abzugleiten droht. Ein aus
filhrlicher QuelIennamweis unterrichtet 
den Leser iiber die benutzten Materia
lien (5. 395-429). 

Flit He s s e n ist das Kapitel liber 
,..die linke Landgrafin" von besonderem 
Interesse (5. 49-78). Darin faBt der 
Autor, dem die hessische Geschimte aus 
friiheren Arbeiten ein vertrautes Gebiet 
ist, die bisherigen Untersuchungen liber 
die Nebenehe Landgraf Phi 1 i pps des 
GroBmiitigen mit M a r g are the v 0 n 

Bumbe5premungen 

de r S a a I (warum 5ahla7) zusam
men und geht sadilim auf die politi
smen Konsequenzen ein, die sich aus 
dem verhangnisvollen Regensburger Ge
heimvertrag von '1. 541 fUr die protestan
tisme Situation ergeben hat. Im Quel
lennachweis fiihrt VE. zwar das von 
Friedrim K ii c h 1904 publizierte Re
gestenwerk .. Politismes Archiv des 
Landgrafen Philipp des GroBmiitigen 
von Hessen", Band I, an, aber die Ak
ten selbst, die in dem 19.59 von WaIter 
H e i n e m eye r vorgelegten Band IV 
des genannten Werkes auf 5eite 0539 
verzeichnet sind, hat er offenbar nimt 
eine;esehen, aum nimt filr die wichtig
sten Phasen. Es handelt sich urn mehr 
als So Aktenpakete aus dem Politismen 
Archiv. In diesem Zusammenhang ist 
grundsatzlich zu bemerken, daB die Ak
ten, die das Verhaltnis der Margarethe 
von der 5aal zum LandgraEen betreffen, 
im Staatsardtiv M a r bur g keineswegs 
vollstandig registriert und ausgewertet 
worden sind. Neuere Ergebnisse, die VE. 
nidtt beriicksimtigt hat, sind von Karl 
E. 0 e m and t vor kurzem veroffent
lidtt worden (Die hessisdte Erbfolge in 
den Testamenten Philipps des GroBmU
tigen und der Kampf seiner Nebenfrau 
um ihr Remt -+- Hess. Jahrbudt '19671 
5. 138-190). 

Es EaUt auf, daB Vf. manme Proble
me, die sidt bei der Frage der Ebenbiir
tigkeit stellen, z u bestirnmt und gesi
dtert beantwortet. So heiBt es sehr ge
wagt auf 5. 7 (Einleitung): .... Der groBe 
Herr des Mittelalters unterhielt ge
wohnlim n e ben mehreren Ehefrauen 
eine ganze Reihe von Konkubinen, tells 
nadteinander, teil nebeneinander." OE
fen bar als Beleg fiir diese merkwiirdige 
Behauptung folgt im namsten 5atz: 
Karl der GroBe habe .... nebenein
and er" vier legitime Frauen gehabt, 
und auBerdem sems oder sieben Kon~ 
kubinen. Kurz zuvor wird behauptet, 
daB "Vielweiberei" und ,..Konkubinat" 
. .. "Iange in den obersten 5dtimten 
Europas iiblim" gewesen seien. Soldte 
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Pauschalurteile ohne Nachweis sind na
tiirlich bloBer Wortschwall! Nirgends 
Iassen sich ZusHinde in den europaischen 
Herrscherhausem in der hier skizzierten 
Form aufde<.ken. SchlieBlich solIte Vf. 
beachten, daB das Problem der Eben
biirtigkeit sehr unter dem Blickwinkel 
der mittelalterlichen Rechtsauffassung 
betradttet werden muB, und dieser Fra
genkomplex ist in der Forschung kei
neswegs eindeutig geklart und gelost. 
Dariiber informieren die einsdtlagigen 
Quellenwerke und die Fachbeitrage zum 
neuesten Forsmungsstand. 

Ein Bum wie das hier angezeigte 
sollte ausfiihrlidte Personenregister und 
- wenn auch in begrenztem Umfange -
StammtafeIn enthalten. Bearbeitungen 
von Tafeln liegen vor, man hatte sie mit 
Leichtigkeit und ohne Kosten einfUgen 
konnen. 

Ungeadttet der hier vorgetragenen 
Bedenken, die vor all em den Fachhisto
riker angehen, wird das Buch mit sei
nem stimmungsvoIlen Stil einen Leser
kreis finden, der die aufgezeigten Pro
bleme gern aufnehmen und daraus An
regungen schopfen wird. Das ist fUr 
den Gesdtidttsgedanken im weiteren 
Sinne hochst wertvoll, und deshaIb kann 
das Werk empfohlen werden. 

Kurt Giinther 

Carl Justi - Dtto Hartwig. Brief
wechsel :1858-:1903. Herausgegehen 
van Rupprecht Leppla (= 
Veroffentlidtungen des Stadtarchivs 
Bonn, Band 5). Ludwig Rohrscheid 
Verlag, Bonn. %968. 446 Seiten, :18 
Ahbildungen. DM 26,-. 

Ein Freundsdtaftsbriefwech.sel, eine rii<.k
haltlose vertrauliche Zwiespradte, die 
zugIeich. oft Selbstgesprach ist, gehort 
zu den unmittelbarsten Zeugnissen einer 
Zeit. Wenn der Briefwech.seI, wie der 
hier vorliegende, zwischen zwei bedeu
tenden Personlich.keiten in Fortsetzung 

einer Jugendfreundschaft beginnt und 
alle Zufiille, gelegentlichen MiBverstand
nisse und Verstimmungen iiberwindend 
bis zum Lebensende des Partners ge
fiihrt wird, so ist eine nach.tragliche 
Veroffentlichung dankbar zu begrliBen. 
Carl Jus t i (1.832-1.912) begegnete 
Qlto Ha r t wig (1830-1903) zuerst 
1.850 wahrend des gemeinsamen Theo
Iogiestudiums in M a r bur g. Nach 
einem zusatzlichen Philosophiestudium 
war Jus t i ansdtlieBend Privatdozent 
und spater Professor der Philosophie in 
Marburg und Kiel. Bekanntge
worden durch seine Winkelmann-Bio
graphie wurde er 1.872 als Professor der 
Kunstgeschichte nach B 0 n n beru.fen. 
Seine Bedeutung Hegt vor allem in den 
eindringlich vor ihrem geschichtlichen 
Hintergrund gezeichneten Kiinstlerbio
graphien (Velasquez, Michelangelo, Mu
rillo u. a.). - OUo Ha r t wig ging 
nach seinem mit der Promotion abge
sdtlossenen theoIogismen Studium 1.860 
als Prediger und Lehrer an die deutsdt
evangelische Gemeinde in Me s sin a 
und erJebte dort die Zerstorung des 
aIten Staatswesens durch die Freismaren 
Garibaldis. Seit 1.667 war er an der 
Univ.-Bibliothek in M a r bur g tatig. 
1.676 wurde er der Leiter der Univ.
Bibliothek Hall e / S. Durm das von 
ihm 1.883 begriindete ,.Zentralblatt fUr 
Bihliothekswesen", durm den vorbildli
chen Realkatalog, den er in Halle schuf 
und dunh die Anregungen, die er zur 
Reform des Bibliothekswesens gab, ist 
er liber sein Jahrhundert hinaus wirk
sam geworden. 

Der nun gedru&.t vorliegende Brief
wemsel reflektiert diese auBeren Ereig
nisse ebenso, wie die personlimen Ge
danken zur Theologie, zur PoliUk und 
zu den wissensmaftlichen Arbeiten bei
der Partner. Einen breiten Raum neh
men selbstverstandlidt die Universitats
angelegenheiten ein; die Berufungen 
und Veranderungen im Kollegen- und 
Bekanntenkreis werden kommentiert, 
oft smarf, gewiB aufschluBreich. Da es 



nicht die Aufgabe des Herausgebers 
sein konnte zu werten oder zu streichen, 
50 ist aurn mancher UniversiUitsklatsch 
von damal5 mit diesen Briefen erneut 
dargeboten. Der Personenkreis, mit dem 
sich die Briefschreiber beschaftigen, ist 
begrenzt: die Angehorigen, die Univer
sitatskollegen im Ausland, Theologen, 
hohere Verwaltungsbeamte in Hessen 
und PreuBen und einige dem Adel an
gehorende Offiziere - andere haben 
keinen Platz in den Briefen gefunden. 
Ein sehr sorgfaitig gearbeitetes Perso
nen- und Sachverzeichnis erschlieBt das 
Buch. In iiber tausend FuBnoten werden 
die Lebensdaten der genannten Perso
nen und die Kommentare mit Quellen
nachweis gegeben. Die dem Buch bei
gegebenen Schriftproben zeigen, daB die 
Arbeit des Herausgebers gewiB nicht 
leicht war, besonders Justi's Schrift ist 
sehr schwer zu lesen. Zur weiteren 
Orientierung sind dem Buch ein allge
meines Literaturverzeichnis und je eine 
Zusammenstellung der Literatur iiber 
Jus t i und Ha r t wig beigegeben. 
Im Anhang findet sich ein Verzeichnis 
dervon Justi in Marburg, Kiel 
und B 0 n n 1860-1901 angekiindigten 
Vorlesungen. Die Sprache der Briefe 
ist ansdtaulich und der heutige Leser 
wird oft von den Schilderungen ergrif
fen, daneben trW das stark Zeitgebun
dene zuriick. Alles in allem ein Buch, 
dessen Lektiire einen Einblick in eine 
filr uns vergangene Welt schenkt. 

Edith Schlieper 

H e I 5 en. Bearbeitet van R a b e r t 
Wet e k a m. Herausgegeben vom 
Waldeckschen Geschichtsverein, Arol
sen 1968. (= Waldecksche Ortssip
penbucher Band 11, = ferner Ge
neaiogie und Landesgeschichte, Band 
22). Maschinenschriftl. Vervielfalti
gung. 440 Seiten, 6 Abbildungen und 
2 Karten. Ln. DM 38,-. 

Buchbesprechungen 

Die van Pfarrer i. R. Karl Bus 0 I d in 
A r 0 1 s e n im Anfang der fiinfziger 
Jahre begonnene Verkartung der Kir
chenbiicher der evangelischen Kirmen
gemeinde Helsen ist nach seinem Tode 
von Rektor a. D. Robert Wet e k a m 
mit geiibter Hand fortgesetzt, durch die 
Kirchenbiicher der katholischen Kirchen
gemeinde Aralsen erganzt und aIs Orts
sippenbuch jetzt vargelegt warden. Die 
Eintragungen umfassen filr die Gemein
de He I se n die Jahre 1652 bis 1966, 
fUr die Stadt A r a I 5 e n den Abschnitt 
van 1652 bis 1751 (Beginn der eigenen 
Kirchenblicher). Vorangestellt ist eine 
kurze Geschichte von Helsen, 
die in sargfaitiger und belegter Aufglie
derung aIles enthliit, was artsgeschicht
lidt wichtig ist (5. 1-5). 

Der genealagische und der heimatge
schichtliche Farscher finden die 5ippen 
van Helsen und zum Teil van Aralsen 
in der bewahrten Anardnung der bishe
rigen Ortssippenbiicher var. Weit 'liber 
4000 Familien mit ihren Kindern und 
haufig mil wertvallen Patenhinweisen 
versehen, durch Persanennamen- und 
Ortsregister schneIl auffindbarl sind 
aufgenammen warden. Dazu kommen 
Natizen, die sich nicht einfligen lieBen. 
Wiederum stellt man mit Befriedigung 
fest, daB Robert Wet e k a m eine zu
verHissige Untersuchung zur Bevolke
rungsgeschichte beendet hat, deren Be
deutung weit iiber Helsen hinausrehht. 
Eine saubere und uneigenniitzige Lei
stung des Bearbeiters ! Nicht weniger ist 
dem \"'aldecksrnen Geschichtsverein zu 
danken, der flir die Herausgabe verant
wartlich zeichnet. Endlich aber ist der 
finanzielle Anteil, den die Gem e i n d e 
He I se n dank der Initiative van Biir
germeister Wa I f iibernammen hat, 
ein anerkennenswerter Beweis dafiir, 
daB sich die heute in der Gemeinde Le
benden der Vergangenheit dankbar ver
bunden wissen. Kurt Giinther 
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Briefwechsel zwischen Jacob und 
W ilh elm Grimm aus der Jugendzeif. 
Hg. von Her m ann G rim m und 
C u s t a v H j n ri c h s . 2. ver
m ehrte und verbesserte Auflage von 
W il he 1 m 5 c h 0 0 f . Hermann 
Bohlaus Nachfolger, W eimar. :1. 963. 
543 5. DM-Ost 34,30. 

Der Po tsdarner Regierungsrat Rudolf 
G rim mist wenig in der Offentlim
kei t und nom weniger in der Literatur 
hervorgetreten. Urn so groBer ist sicher 
das Verdienst, das er sich urn den 
Briefwemsel seines beriihmten Vaters 
mit seinem nom beriihmteren Onkel er
worben hat, indem er den interessan
testen Teil dieses kostbaren Bestandes 
lur VeroffentHmung auswahIte und vor
bereitete. Da er die Druddegung nimt 
mehr selbst durchftihren konnte, haben 
sein Freund Hinrichs und sein Bruder 
Hermann, der bekannter gewordene 
Kunsthistoriker und Literaturforsmer, 
die Vo1iendung tibernommen. Nachdem 
der 1.880 fertiggeste1ite Band schon 
lange vergriffen war, hatte Wilhelm 
5 c h 0 0 f eine Neuauflage iibemom
men, in der eine ganze Reihe von wei
teren, inzwischen aufgefundenen Brie
fen dazugekommen sind und in der 
auch die Anmerkungen erweitert wur
den. Die Auswahl umfaBt einen der 
bedeutsamsten Abschnitte ihres gemein
samen Lebens, das Jahrzehnt von 1.805 
bis :18:15, mit Jacobs wichtigsten Rei
s en nach Paris und Wien und 
Wilhelrns bescheideneren Besumen in 
der naheren Urngebung ihrer Heimat. 
Ihr so ganz verschiedena rtiger Charak
ter und ihr unwandelbar enges person
liches Verhaltnis wird in zahlreichen in
timen AuBerungen ebenso deutlich sicht
bar wie ihre Bemerkungen iiber Freun
de und Bekannte, liber die tiefeinschnei
denden politischen Wandlungen der Zeit 
und vor allem iiber ihre wissenschaft
lichen Arbeiten und ihre literarische 
Tatigkeit, d ie in dem vorliegenden 
Jahrzehnt ihre eigentlime Grundlage 
erhielt und dann nur nom weiter aus-

zurei fen brauchte. Die Ausgabe ist iiber
simtlidt angelegt, auch die Anmerkun
gen, bei denen man nur hin und wie
der einige knappe Sadtangaben anstatt 
der Verweise auf andere, nicht jedem 
zur Hand befindliche Literatur wUnschte 
(etwa zum Stichwort Luddum 5. 499, 
daB es sich urn die niedersachsische 
Deutschordenskommende bei Wolfen
biittel handelt, deren Bibliothek von Ko
nig Jerome an die Universitat Marburg 
iiberwiesen wurde). Jacobs und Wil
helms Vater war s treng genommen kein 
Justizamtmann (5. 1.1), sondern Amt
mann; die Justizamter wurden erst spa
ter nam der Trennung von Verwaltung 
und Gerichtsbarkeit eingerichtet. Auch 
andere kleine Unebenheiten wie die Be
zeichnung des Ministerialdirektors Mei
sterlin als Finanzminister (5. ,500) haben 
bei der Masse des vorgelegten Materials 
nicht allzuviel zu besagen. 

Insgesarnt ein Band, 
Freude rnachen kann. 

der dem Leser 
Claus Crarner 

He j n z F. F r j e d e r i c h s : How 
to find my German Ancestors and 
Relatives. Verlag Degener & Co., 
:1.969, Geh. in farbigem Umsdllag. 
1.6 Seiten, :l Kartenskizze. DM 2,-

($ -,60). 

Auf denkbar knappem Raum versucht 
Vf. dem genealogischen Forsmer vor al
lern in den Vereinigten Staaten Hilfen 
zu geben. Er weist auf Schwierigkeiten 
hin, wie sie z. B. bei der Anglifizierung 
eines deutschen Familiennarnens auf
tauchen, und beschreibt die politischen 
und religiosen Verhaltnisse in Deutsch
land, hauptsachlich. filr das 1.9. Jahr
hundert. Er auBert sim iiber die Zivil
standsregis ter und ausflihrlicher liber 
die vorhandenen Kirchenbiicher. Endlich 
geht er naher auf die Besonderheiten 
der jiidischen genealogismen Forsch.ung 
ein. Eine Kartenskizze von Deutschland 
5011 dern auslandismen Forsmer topo
graphisrne Orientierungsmoglichkeiten 



bieten. Am 5chluB sind die 5taatsar
chive der Bundesrepublik (ohne Det
mold) und der DDR sowie die 5tadt
archive (in Auswahl) hinzugefligt. End
lich zahIt Vf. noch eine Anzahl von 
geneaJogischen Verbanden auf. 

Der Grundgedanke des Verfassers, 
dem amerikanischen Forscher zu helfen, 
ist ohne jeden Zweifel richtig, die Aus
filhrung muB erheblichen Bedenken be
gegnen. Man kann auf wenigen Seiten 
sachIich nicht ertraglich liber das An
liegen berichten, und unmiBversHindlich 
flir den im allgemeinen wenig infor
mierten amerikanischen Genealogen 
schon gar nicht. Die Karte am 5. 8/9 
,..Deutschland vor 191.8" ist eine primi
tive Faustskizze und in dieser Unvoll
kommenheit flir den auslandischen In
teressenten vallig ratselhaft. Dazu feh
len die graBeren deutschen Fllisse und 
vor allem die engIischen Termini flir die 
deutschen Lli.nder und Provinzen. Vallig 
irrig ist die auf 5. 3 geauBerte Be
hauptung, die Auswanderer hatten sich 
in graSeren Gruppen organisiert, um 
eine billigere Oberfahrt zu erzielen 
("Emigrants often formed greater units, 
to make the long sailing trip cheaper") . 
In Wirklichkeit sch1ie.Bt der einzelne 
Auswanderer flir sich und seine Familie 
einen Kontrakt mit der Reederei ab, 
wie sich das flir das 1.9. Jh. zahlreich 
belegen laBt. Mit Wahrscheinlic:hkeit 
laBt sich sagen, dcta Auswanderer aus 
dem gleichen Ort gemeinsam fortgehen 
und sich in der neuen Heimat gemein
sam oder bei Verwandten niederIassen. 
Das mag den Genealogen interessieren. 

Flir diese Zeitschrift ist der Umstand 
von Belang, daB Vf. auf 5. 3 ein The
ma beriihrt, das in den 5chulgesch.ichts
blichem des Jahres 2000 vielIeicht noch 
angetroffen werden konnte: den hes
sischen 50ldatenhandel. Dort heiBt es: 
die Fiirsten der deutschen Liinder ,. were 
absolutist rulers and sometimes sold 
their soldiers who were mercenaries. 
50 the Landgrave of Hesse 

Buchbesprechungen 

sold to the Englisch thous
ands of soldiers in 1.776 -
they had to fight on the British side 
in the US-War of Independence.H Die 
Subsidienvertrage zwischen Hessen
Kassel und der britischen Krone sch.1icht 
urn sch.1icht zum 50Idatenhandel abzu
werten - das ist ein merkwlirdiger 
Versuch, dem amerikanischen Menschen 
a glimpse of German history zu ver
mittetn. Mehr ist nicht zu sagen. 

Kurt Giinther 

W il h elm Se h 0 0 f: Die Bruder 
Grimm in Berlin (Berlinisene Remi
niszenzen V). Haude und Spener
sene Verlagsbuenhandlung, Berlin, 
ohne lahr. l.12 S., 11 Abbildungen. 

Das Bandchen paBt gut in die Reihe der 
iibrigen, groBenteils aus der gIeichen 
Zeit und verwandtem Milieu stammen
den Beitdige, mil denen der VerIag auch 
entfemteren Lesem etwas von dem al
ten Berlin nahebringen will. In lo&erer 
FoIge plaudert der Verfasser liber man
cherlei, auch wenig Bekanntes, das in 
einem gewissen Zusammenhang mit den 
beiden letzten Jahrzehnten im Leben 
des unzertrennlichen Briiderpaares steht. 
Da ist von einer Sommemachsttraum
auffUhrung in Potsdam die Rede und 
von der Marzrevolution, von Mietprei
sen und der sdtleswigholsteinismen 
Frage, von Professoren und 5tudenten, 
vom Deutschen Worterbuch und von 
den wechselvollen Beziehungen zu Bet
tina von Arnim, von der lib
rigens ein sehr beamtenswertes, kaum 
bekanntes Altersportrat gebramt wird. 
Wenn der Verfasser abschlieBend fest. 
stellt, daB die beiden Briider iiber
raschend heimisch in der ffir sie dom 
ganz andersartigen preuBischen GroS
stadt geworden sind, wird das simer 
zum Nachdenken anregen und manchen 
Leser vielleicht bewegen, hin und wie
der nom einmaI in dem kleinen, an
spremenden Bande zuriidc.zubIattem. 

Claus Cramer 



Budtbespredtungen 

Waldeck im .19. Tahrhun
d e r t . Ansidtten aus der Zeit von 
'1800 bis '1880. Herausgegeben vom 
Waldeckschen Geschichtsverein. Bear
beitet van Her b e r t B a u m . 
Druck- und Verlagshaus Hans Mei
ster KG, Kassel. 1969. 96 Seilen, da
von 6 Seiten Text, 40 Abbildungen. 
Zeichnungen, Aquarelle, Stahlstiche, 
Litographien. Farbig kaschiert. DM 
10,- fur Mitglieder des Waldedc
schen Geschichtsvereins, sonst DM 
'12,50. 

Statt des Bandes 61 der Waldeckschen 
GeschichtsbHitter veroffentlichte der Ge
schichtsverein in Arolsen als Gabe fUr 
seine Mitglieder den vorliegenden Bild
band, zugleich aus AnlaB der Hundert
jahrfeier des Vereins. Ein Teil der bis 
etwa 1830 entstandenen BiJder ist ano
noym, die Schopfer der nachfoIgenden 
sind bekannt : Carl W aId e c k, Lud
wig Waldschmidt, Alfred Yark, 
Heinrich G rei n er, Ferdinand 
Rheins, Hennann SchuItze, 

August 0 r t h, Emil Z e i B und Clara 
R u dol p h geb. S c hum a c her. Es 
sind nicht die GroBen, die hier Sch1os
ser, Stiidte und Kinnen des oft verges
senen Waldecker Landes mit dem Pinsel 
und dem Zeichenstift eingefangen ha
ben, sondern kUnstIerisch begabte Men
schen, die soIche Motive ihrer Heimat 
gewahlt haben, die ihnen etwas zu 
sagen hatten. Nicht selten sind es die 
befahigten Dilettanten der Romantik 
und des Biedermeier - wie hier z. B. 
Carl Wa 1 d e c k -, denen die posteri
tati die Darstellung von Bauten und 
Landschaftsdenkmalern verdanken, die 
langst verschwunden ist. 

Der Waldeddsche Geschichtsverein hat 
mil dieser Veroffentlichung alien, die 
dem Land zwischen Eder, Diemet und 
Twiste zugetan sind, eine Kostbarkeit 
geschenkt, die sich als Erinnerungsgabe 
fUr Freunde und Verwandte vorzUglich 
eignet. 

Druck und Bildreproduktionen sind 
eine ansprechende Leistung eines be
wahrten Verlagshauses. Kurt Giinther 
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