
Buchbesprechungen 

Landesgeschichte 

Heinemeyer, Waiter (Hrsg.): Das Werden Hessens (Veroffentlichungen der Historischen 
Kommission fU r Hessen 50), Marbu rg ; Elwert 1986. 844 S., 182 Abb., 19 Karten. 

Unter den Veroffentl ichungen zur hessischen Landesgeschichte wurde - angesichts der 
zahl reichen Abhandlungen Zll Spezialthemen - das Fehlen ci ner di e neues ten Forschu ngs
ergebnisse berticksichtigenden Gesam tdars tellung immer offcnsichtli cher. 

Lange Zeit blieb Demandts "Geschichte des Landes Hessen" (1959 erstmals erschienen; 
zwei te, neubearbeitete uod erweitert e AuflI972 ; revidiert er Neudruck 1980) als Gesamtdar
stellung grundlegend uod wird als herausragende Leistung cines einzelnen auch wei terhin 
Bestand haben. 

Bereits der van U. Schultz in Anle hnung an eine 20 teilige Sendereihe des Hessischen Rund
fu nks (1. 10. 1981- 28. 2. 1982) herausgege bene Sammelband "Die Geschi chte Hessens" (S tUtl
gart 1983), der sich nicht so sehr an Fachhis ta riker a ls vielrnehr an hista risch interessie rte 
"leitgenossen" wandte, unternahrn den Versuch, in einem thernati sch weit gefallten Rahmen 
einen Oberblick tiber di e hessische Landesgeschichte zu bieten. 

Der 40. Jahrestag des Volksentscheides Ober die hess ische Landesverfassung un d der Wahl 
zum ersten Landtag (1. 12. 1946) scheint die Histori sche Kommissio n fUr Hessen veranJallt zu 
haben, unter Federftihrung van Waiter Heinern eyer, der sich urn di e hessische Landes
geschi chtsschreibung groBe Ve rdienste erworben hat, und Mitwirkung weitere namhafter 
Wissenschaftler unterschiedl icher Provenienz e ine Gesamtdars tellung zur hess ischen Lan
desgeschi chte van der Va rzeil bis zu den Anfangsjahren des Bundeslandes in Fo rm eines Sam
melbandes vo rzulegen. 

Der TItel des Bandes spri cht sowohl den ProzeB der keineswegs geradlin ig oder einheitlich 
ve rlaufenden histori schen Entwicklung des territo rial ze rsplitte rten Gebietes als auch dieZiel
gerichtelheit an. Bezugs punkt ist das 1945 vo n de r amerikani schen Besatzungs macht - sicher 
auch im Einvernehmen mit der Bevolkerung - gegrundete Land GroB-Hessen, das - ohne die 
zur franzos ischen Besatzungszone gehorenden Gebiete - aus den ehemaJigen preullischen 
Provinze n Hessen und Nassau und dem ehemaligen Volkss taat Hessen hervargi ng. 

Die Gliederung des aus 19 Ei nzelbeitragen bestehenden Samrnelbandes in vier Haupt
abschnitt e folgt chronologischen Ges icht spunkten. Ei ne terri torialgeschi chtli che Di fferenzie
rung setzt erst mit der Ze it nach dern Ende des ali en Deutschen Reiches ein . Ve rfasse r und 
Titel der Beitrage im einzelnen : 

"Grundlage n und Anfange hess icher Geschi chte": A. Pletsch, Das Werde n Hessens - ei ne 
geographische Einflihrung, S. 3-41 ; G. Mildenberger, Die Ge rmani sierung Hessens, S. 45-53 ; 
D. Baatz.. Die rornische Epoche, S. 55-84 ; H. Roth, Hessen in fruhgeschic htl icher Ze it, S. 
85-123; K. Heinemeye r, Hessen im Frankischen Reich, S. 125- 155. 

"Hessen im alten Deutschen Reich": W. Heinemeyer, Das HochmitteJaJter, S. 159-193 ; 
P. Moraw, Das spate Mittelalter, S. 195-223; W. Heinerneyer, Das Mittelalter der Reformation, 
s. 225- 266; V. Presse, Hessen irn Zeitalter der Landes teiJung (1567-1635), S. 267-331; F. Wa lff, 
Grafen und Herren in Hessen varn 16. bi s zurn 18. Jahrhundert, S. 333- 347; H. Ph ilippi, Hessen 
vom Barock zum KJassizismus 1648-1806, S. 349-385. 

"Die hess ischen Staaten im Deutschen Bund und irn neuen Deutschen Reich": H.-W. Hahn, 
Der hessische Wirtschaftsraurn irn 19. l ahrhundert, S. 389-429 ; H. Seier, Moderni sie rung und 
Integrat ion in Kurhessen 1803-1866, S. 431-479 ; E. G. Franz, Oer Slaat der GroBherzoge vo n 
Hessen und bei Rhein 1806-1918, S. 481 -515 ; W. A. Kropat, Herzogturn Nassau zwischen 
Reform und Reaktion. 1806-1866, S. 517- 544 ; W. KJ otzer, Die Freie Stadt Frankfurt am Main, S. 
545-564 ; Th. KJ ein, Provi nz Hessen-Nassau und Furstenturn/ Fre istaat Waldeck- pyrrno nt 
1866-1945, s. 565-695 ; F. Knopp, Der Yol ksstaa! Hessen. 1918-1945, S. 697-763. 

"Hessen in der Bundesrepubl ik DeutschJand": H. Berding, Grilndung und Anfan ge des 
Landes Hessen, S. 767- 797. 

Daruber hinaus gibt W. Heinemeyer anhand van 14 Wappen einen detailli ert en Oberbli ck 
uber di e Geschichte des hess ischen Landeswappens vo n dem Schild des Landgrafen Konrad 
von Thuringen (urn 1240) bis zum Wappen des Landeswo hl fahrtsve rbandes Hessen (1 953) (W. 
Heinemeyer, Zur Geschichte des hessischen Landeswappens, S. 813-828). 
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Die Schwierigkei ten bei der Darstellung der Entwicklung eines hi storisch en Raum es, der 
durch keine geograp hisc he, et hnograp hi sche oder staa tli che Einheit - sieht man von der 
Regieru ngsze it Landgraf Philip ps ab - gekennzeichnet ist, liegen auf der Hand. lugleich wird 
aber auch das Re izvolle in der Vielfalt historische r Erscheinungen deutlich. 

Den Autoren des Sammelbandes gelingt cs, d ie Gemeinsamkeiten und die Besonderhei ten 
der einzelnen Herrschaflsgebiete, ihre Beziehungen zueinand er und ihre Bedeu tung fUr die 
deutsche und eu ropaische Geschi chl e he rau szua rbei ten. 

Die einzelnen Beitrage lassen in ihren Konzeptionen unterschi edli che Schwerpunktsetzungen 
bei der Darstellung politischer. sozialer, wirtschaftlicher, kulturell er oder religioser Aspekte er
kcnnen, oh ne dall es dadurch im Einzelfall zu einer Vernachlassigung relevanter Bereiche kommt. 

Der an ei ne Gesamtdarstellung zu richtenden Forderung nach einer mogl ichst gleichm.iiBigen 
Gewichtung der Themen wird - bezogen auf den Umfang der Bei trage - nur annahernd entspro
chen. Die lei t von 1803 bis 1945 findet aufTallend gralle Berticksichtigung, . Dagegen bleibt di e 
Beschrankung der Darstellung der Geschichte des Bundes landes Hessen auf di e Anfangsphase 
bedauerli ch. 

Unbefriedigend ist auch die oft allzu kurze Abhandlung interessanter Themenbereiche (z. B. 
Fr. Knopp, 11, Der Volksstaat Hessen im Nationalsozialismus, S. 732-763), auch wenn Konzentra
tion bei einem ohnehin schon recht umfangreic hen Werk als notwendiges Obel geboten scheint 
und in den Anmerkungen auf die umfangreiche Literatur zu den Themen hingewi esen wird. 

Die formale Gestal tung der ei nzelnen Beitr-ige weist kein einheitliches Bild auf. Nur die Hal fte 
der Beitrage besi tzt ei ne Gliederung, nur wenige verfugen sowohl tiber Anmerkungen als auch 
tiberein Quellen- und Literaturvcrzeichnis ; in den meisten Fallen kann der Leser nurauf ei nes von 
beiden zurtickgreifen. 

AJ s gravierender stellt sich das Fehlen eines Registers dar, das angesic hts der Vielzahl an I nfor
mationen und ni cht gegliederter Beitrage dringe nd erforderli ch ist und dem Benutzer das Erschlie
Ben des Werkes insgesamt oder unter bestimmten Fragestellungen erleic htert. 

Posi ti v hervo rzuhebe n ist die Illustration des Bandes. Neben den 182 Abbildungen . die a ls 
"sprechende Bi ldbeisp iele" (5. 829) zu ei ne r Vielzahl von Themenbereichen (u . a. Epochen, 
Persone n, Landschaften, Architektu r, Institut ione n) ve rstanden werden soli en (die lusam
menstellung und eine kurze Bemcrkung der "Bilde r zur hessischen Geschichte" (S . 829-8411 
ti bernahm H. Meye r zu Ermgasse n) , ist das Werk mit zahlreichen informativen Karte n (19), 
Tabellen, Tafe ln und Do kum enten ausgestattet. 

VermiBt werden mtissen jedoch in di esem Zusammenhang genealogische Stammtafeln. 
Sieht man von ei nigen Kritikpunkten ab, so ist dem Band sein Rang als Standardwerk zur hessi

schen landcsgeschichte nur schwer strei tig zu machen. Dem Herausgeber und den Autorensollle 
die Anerkennung ni cht versagt bleiben. Michael Schmifl 

Sc h u I z, Klaus : Deu lsche Geschichte und Kultur. 500 Bilde r aus 2000Jahren. Konigstein/Ts .: 
Karl Robert Langewiesche Nachf. 1987,2. Aufl .• 152 S. (Die Blauen Blicher). 

Eines der siche r ambitioniertes ten BOche r mit wahrhaft hochges tec kten Zielen legt Klaus 
Schul z "als Direktor mehrerer Goethe-Institute jahrzehntelang im Ausland" (Buchempfe h
lung, rti ckseitiger Au3entitel) mit dem Band "Deutsche Geschichte und Kultur. 500 Bilde r aus 
2000 Jahren" vor. Es soli "den Dialog zwischen den Generationen und Nationen fOrde rn", 
denn es zeigt angeblich "von der deutschen Geschi chte das, was Auslander und Deutsche 
heute von ihr wissen sollt en" (ebd.). 

In zwa ngsliiufig obcrflachlich·knappen Einflihrungen in acht (und ni cht sieben !!, wi e auf 
der Bandrtickseite vermerkt) Unte rkapit eln/Epochen (dere n zeitli cher Rahm en Ite inesfalls 
immer unumstritten se in durfle, vg!. Kapitell , 11 , VI , VII) bietet Schulz einen se hr gerafften 
Obe rbliclt tiber d ie deu tsche Geschic hte. Diese recht groben Grundztige und ihre Bildbeilagen 
sind vom Au tor als Material zur "Anregung zum Unte rrichtsgesp rac h" (Vo rwo rt) im Ausland 
konzipiert; sie konnen rn. E. ci nem an Geschi chte interessierten deutschen Leser kaurn m ehr 
sein al s eine fl Uc htige Anregung od er ein Erinneru ngsanhalt - auch an gangige Fehler und 
ti efgreifend e Unkenntnis. 

Die durchgehend sc hwarz-weil3en Abbildungen verkleinern und vereinheitlichen ihre Vor
lagen se hr o~t so stark (vier bis sechs Bilder pro Seite si nd die Regel), daB ein erheblicher Teil 
der bereitgehaitenen Detailinformat ion fast jeden Sildes verlorengeht. Das Obergewicht 
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von Abbildungen zu Literatur, Kunst (bes. Baukunst) und Wissenschaft macht die intendierte 
Schwerpunktsetzung deutlich ; vie lfach wirken dabei in die Betextung e infli eBende Wertungen 
aufdringlich und uberflussig. 

Gelegenllich strauben sich di e Haare : Schlimme Auswirkungen haue der Absolulismus oft in 
den kleinen deutschen Staaten. Die Furslen verkauften - wenn die Finanzierung ihrer Hofhallung 
ihnen nichl mehr onders moglich war - sogar ihre leibeigenen Untenanen als Soldneroder Soldalen 
an fremde Miichle. Nicht se/ten begaben s ie sich auch in die Hiinde skrupe/loser Bankiers und 
scheulen nichl davor zuriick, sich von diesen durch kaum noch verschleierten Mord zu befreien (5. 
81). Die diesem Tex t zugehorigen vi er Abbildungen zeigen Salzburg in e iner Gesamtansicht 
und di e "Hinri chtung des Juden SuB Oppenheimer in Stuttgart" und naturli ch - fast versteht es 
sich bei di esem Ansatz von se lbst - di e "EinschifTung hessischer Soldner nach Nordamerika" 
und den Bergpark in Kassel-Wilhel mshohe. Die Verbindung zwischen dem ei nl ei tenden Text 
und den Abbildungen muB der Lese r selbst herste llen. Wer abeT soli nun was aus solcher kei
nesfalls e inmalige n Fehlbeurt eilung le rnen, wenn der Autor sdbst schon nichl s aus Feh lern 
lernt ? Deutsche Geschichte fUr Auslander? 

Uber das Prinzip der Bildauswahl und der epochaien Verteilung (3/4 der Abbildungen flir 1/4 
der besprochenen Zeit) wird man besonders angesichts der Fulle vorhandenen modern en 
Bildmaterials immer diskuti eren konnen ; in vielen Fallen waren and ere oder weitere Abbil
dungen wiinschenswert oder denkbar gewesen. 

Ein grober Mangel an Finge rspitzengefUhl wird jedoch deutlich, wenn das Schi cksal vo n 
6000000 in den Konzenlfationslagern Ermordeten durch ein einziges , nur schwer in seiner 
Aussagekraft e rkennbares, mit "Selektion eines Juden-Transports" bezeichnetes (und durch 
die Fremdworter weiter verschleie rtes) Bild dokumenti ert wird , ode r wenn der deutsche Wi
derstand gegen Hitle r allein durch das bekannte. "Ruhe und Ordnung" auss trahlende Bild 
Ge-neral von Witzlebens vor dem sog. Volksgerichtshof erfaBt ist. Auf derselben Seite ze igen 
jedoch dre i weit ere Photos Opfer und Schaden des allii erten Luftkri egs gegen Deutschland 
(S. 133). Sicher nicht zuHlIIig spricht Schulz in sei ner Ei nl eitung zu diesem Kapitel ("Die beidcn 
Weltkriege. 1914-1945") inne rhalb weniger Zeilen sowohl von Hitle rs "Terrorherrschaft" wie 
von den "TerrorangritTen" der Amerikaner und Englander. Deutsch fU r AusJander? 

Ich glaube , di e geschichtliche Vergangenheit ist auf dem durch di eses Buch vorgezeichne-
ten Weg weder zu verstehen noch zu bewaitigen. He/mut Burmeister 

S t u hi e r , Claudia : Die "Grundungsnamen" der mitt elalte rlichen Kloste r, Burgen und Stadte 
in Hessen. Frankfurt am Main, Bern , New York, Paris: Lang 1988 (Europaische Hochschul
schriften : Reihe I, Deutsche Sprache und Literatur ; Sand 1057), 2335 .• 55,- sFr. 

Die Verfasse rin, die in Frankfurt Germanist ik und Mathematik studie rte, bereichert die 
Wissenschaften mit einer terminologi schen Neuschoprung: "Ein Name, der zum Zwecke der 
Benennung einer Siedlung neu geschaffen und vom Siedlungsgrilnder in mehr od er minder 
enger Zusammenarbeit mit den Bewohnern zum Zeitpunkt der Sied lungsgrundung gegeben 
wurde, soil ,Grundungsname' he iBen" (5. 8). In ihre r Arbei t unte rsucht sie, welche im Mittelal
ter gegrundeten Klos ter, Surgen und SHidte im heutigen Bundesland Hessen nach diese r Defi
nition einen "G rundungsnamen" tragen, wobei neben Klostern auch Stifle, bei Surgen ledig
li ch Herrenburgen des Adel s und der Territorialherren berucksichtigt werden. 

Die Verfasserin muB selbst zugeben, daB es erforderlich ware, mogli chst genaue Angaben 
uber di e Entstehung der jeweiligen Siedlung zu beschaffen, urn feststell en zu konnen , ob die 
vier in der Defin iti on genannten Bedingungen fUr e inen "Grundungsnamen" erfUllt sind 
(S. 25). Da das aber "sehr aufwendig" ware, beschrankt sie sich lediglich auf solche Bildungs
typen, "flir die eine groBe Wahrscheinlichkeit besteht, daB sie zur Bildung von Grundungs
namen rur den betreffenden Siedlungstyp verwendet wurden" (S. 26). Grundlage fUr di e Aus
wahl sind die in Adolf Bachs "Deutscher Namenskunde" aufgelisteten typischen Kloster-, 
Burg- und Stadtenamen. Obwohi die Verfasserin eingestehen muB, daB diese Einschrankung 
"e ine Relativierung der betreffenden Untersuchungsergebnisse zur Folge" hat (S. 27), macht 
sie sich daran, die einschlagigen Handbilcher ("Handbuch der Histori schen Sla tten", "Hess i
sches Stadteb uch" U. a.) auf "Grundungsnamen" durchzusehen. 

Der groBte Teil des Buches (S. 37-170) enthalt ein Lexikon der so ermittelten Namen. Unter 
jedem Stichwort wird zunachst die heutige Gemarkung angegeben, in der die Siedlung li egt, 
wobei die Ergebnisse der hess ischen Kommunalreform offenbar nicht zur Kenntnis genom
men werden. Zusatzli che Hinweise auf die Lage bleiben recht vage : Z. B. "Schauenburg, Gem. 
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Hoof, so. Wolfhagen" (5. 134). Unter Punkt I folgt eine "reprasentative Auswahl der urkundli ch 
iiberli eferten Namensformen" oder ein Literaturverzeichnis, wenn die altere Narnensform in 
der Litera tur ni cht explizit angegeben wurde (5. 35)! Unter Punkt 2 werden historische Infor
rnati onen zu den einzelnen Siedlu ngen gegeben, neben Angaben Ober den GrOnder solche, die 
(der Verfasserin) "im Einzelfall interessant erscheinen" (5. 36). In vielen Fallen handelt es sich 
urn wortl iche Zi tate aus dem Handbuch der Historischen Statten, wobei die Auswahl oft frag
wiirdig ist : "Das KJoster (Blankenau) war im Mittelalter bei unverheirateten Tochtern des 
buchonischen Adels belieb t und wurde verschiedentlich reich dotie rt" (5.38). 1st das "interes
sant" rur den "Griindungsnamen"? Unter Punkt 3 erscheinen neben den in der Literatu r gefun
denen auch eigene Versuche der Verfasserin, den Siedlungsnamen zu int erpreti eren. Der hau
fige Gebrauch von Wendungen wie "mogl ich ist auch", "all erdings kann nicht ausgeschlossen 
werd en" laBt di e Tragweite di eser Versuche erkennen. Allerdings kommt die Verfasserin auch 
zu einigen bedeutenden Erkenntnissen, etwa beim KJos ter Gott esthal : "Der Name bedeutet 
,Tal Gottes' im Sinne von ,Go tt geweihtes Tal' , wobei mit ,Gott ' hi er der chri stli che Gott ge
meint ist" (5. 44). Eine besondere Erwahnung verdi enen di e haufigen Querverweise, die die 
Verfasserin konsequent gibt, auch wenn die Information, auf die verwiesen wird, ledigli ch zwei 
Zeil en weiter oben im Text steht. Siedlungen, di e spater umbenannt wurden, werden untrr 
ihren urspriing1 ichen Namen mit einem Querverweis auf den heutige n Namen aufgeru hrt. 
Vom heuligen Namen wird der Leser ohne weitere Information wieder zurUckverwiesen. 

Die Verfasserin glaubl, daB 31 KJ oster, 184 Burge n und 18 Stadle "mit mehr ode r weniger 
groBer Wahrscheinlichkeit" einen .. G rundu ngsnamen" nach ihrer Definition erhielten, wobei 
sie selbst bei 30 der 184 Burgen eingesteht, daB das keineswegs sicher ist, Es ist all erdings 
hochst erstaunli ch, wenn der 1708 zuerst erwahnte Name "Hain burg" uberhaupt als "Griin
dungs name" rur di e frankische Anlage der "Hafe" bei Ebsdorfergrund-Dreihausen in Betracht 
gezogen wird! In anderen Fallen wird auf einschrankende Bemerkunge n verzichtet : Oer Lexi
konteil enthalt auch Burgen, die lange vor ihrer ersten urkundlichen Erwahnung bes tanden . 
.. Grundungsnamen", die nur in lateini scher Form bekannt sind , werd en von der Verfasse rin 
Obe rsetzt. Burgen, deren Lage unbekannt ist, werden ebenso aufgenommen wie eine Burg Fur
steneck bei Ippinghausen, bei de r man ni cht einmal bestimmt sagen kann, ob es zu ihrem Bau 
gekommen ist (5. 86). Die Auswertung der ermitt e!ten "GrOndungs namen" (5. 171-204) ge
schi eht vor all em unter sprachlichen G esicht spunkten. Wenn die Verfasserin an einem Pro
seminar in Mittelalterli cher Geschichte teilgenommen hatte - was sie mit mehr oder weniger 
groBe r Wahrscheinlichkeit nicht getan hat (s. 0.) - , ware diese Arbeit wohl kaum in dieser Form 
geschrieben word en. In ihrer Zusammenfassung schreibt sie, daB die Arbeit .. dem Historiker, 
in dessen Interesse sie nicht zul etzt unternommen wurde, wohl aus Griinden ihrer Begren
zung nur verhaltnismaBig wenig konkrete Ergebni sse" bietet (5. 210 f. ). 

Erstaunlicherweise wurde die Arbeit 1986 in Frankfurt al s Dissertation angenommen. 
Eberhard Mey 

K ru pp , Ingrid: Burgen und Schlosser in Hessen-Nassau. Ein Handbuch mil 125 Aufnahmen 
und 8 Farbtafel n. WOrzburg : Verlag Weidli ch 1987,326 S. 

Das hier vo rgestellte Buch ruhrt den Leser in das Gebiet zwischen Rhein, Main, Wetterau 
und Sieg. d. h. in das Land der G rafen und spateren Herzoge von Nassau, auf di e die Anlage 
der meisten Burgen in dies er Mittelgebirgslandschaft zu rUckgeht. Oer Titels des Buches ist 
insofern mi Bverstandlich, als es sich hi er in Wirklichkeit nicht urn den Raum der frOheren 
preuBischen Provi nz Hessen-Nassau, sondern nur urn den nassauischen Teil dieses Verwal
tungsbezirks handelt, wobei daruber hinausgehend auch die heute zu Rheinland-Pfalz zahl en
den Burgen und Schlosser im ehemals nassauischen Herrschaftsbereich einbezogen werden. 
Die Verf. ge ht in ihrer Darstellung nach geographischen Gesichtspunkten vor. Sie beginnt im 
No rden des Nassauer Landes, in Oillenburg. und schli eBt mit der Betrachtung des Schlosses 
Johannisberg im Rheingau ab. In den hier prasentierten Baudenkmalern spiegeit sich die 
Territorialpolitik der Grafen und spateren Fursten von Nassau wider, die einerseits durch ihre 
Auseinandersetzu ngen mil benachbarten Dynasten wie den Landgrafen von Hessen und den 
Erzbischafe n von Mainz, Ko]n und Trier und zum anderen durch di e engen Beziehungen des 
Hauses Nassau zu den Niederlanden und Frankreich bestimmt war. Haufig di ente die Anlage 
von Burge n zur Grenzsicherung gegenuber anderen Herrschaften, wofli.r di e zu Begi nn des 
13. Jahrhunderts erri chtete Burg auf dem Dillenburger SchloBberg ein Beispiel ist. Die dorti-
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gen Befestigungsanlagen wurden irnrner auf dern neuesten Stand gehalten, wodurch das spa
tere GrafenschloB bis 1760 uneinnehmbar wurde. Ein groBes AusrnaB erhielten die Siche
rungsbaumaBnahmen in der Regierungszeit Wilhelms des Reichen (1516-1559), der Dillenburg 
lo seiner Residenz erhob und das Schlo6 zur Festung ausbaute. Auch die 1307 erstmals er
wahnte Burg Herborn diente der Grenzsicherung, wenn sie auch ni emals die Bedeutung des 
Dillenburger Schlosses erlangte. Dagegen spielte Herborn als Sitz einer "Hohen Schule" eine 
wichtige RoUe im geistigen und kulturellen Leben des Nassauer Landes , wenn ihrauch das kai
serliche Privileg und das Promotionsrecht versagt blieben. Die folgende Betrachtung ist der 
hoch iiber dem Dilltal gelegenen Burg Greifenstein gewidmet, die von Konig Albrecht I. 1304 
lOr Konigsburg erhoben wurde und spater in den Besitz der Grafen von Solms iiberging. Die 
siidwestlich von Greifenstein im Ulmtal gelegene Burg Beilstein gelangte bald nach 1229 an die 
Grafen von Nassau und wurde urn 1600 in ein Renai ssanceschloB umgestaltet. Wahrend Men
gerskirchen seine eigentliche bauliche Gestaltung unter den Grafen von Nassau-Hadamar zu 
Beginn des 17. Jahrhunderts erhielt, war die Rolle der etwa sechs Kilometer nordwestlich von 
Weilburg gelegenen Burg Merenberg bereits 1328 mit dem Aussterben des gleichnarnigen Ge
schlechts - es besaB u.a. die Reichsvogtei iiber Wetzlar - ausgespielt. Ein Schwerpunkt nas
sauischer Herrschaftsentfaltung war das SchloB zu Weilburg, das auf eine zuerst erwahnte 
Burg der Konradiner zuriickgeht und 1355 zur Residenz der Grafen von Nassau-Weilburg erho
ben wurde. Urn 1540 begann unter der Leitung des Heilbronner Baumeisters Balthasar Wolff 
die Umgestaltung der Weilburger Burg in ein RenaissallceschloB, das in der Folgezei t mehr
fache bauliche Veranderungen erlebte und di e Hauptresidenz der Grafen bzw. Fiirsten von 
Nassau-Weilburg blieb. Die folgenden hi er beriihrten Stationen auf der kunstgeschichtlichen 
Reise durch Nassau sind das Burghaus von Elkerhausen, es wurde 1719 an die Grafen von Nas
sau-Weilburg verkauft, Runkel an der Lahn, wo sich die Interessen des Hauses Nassau mit Kur
trier kreuzten, die gegeniiber von Runkel gelegene Trutzburg Schadeck, die mit der Geschichte 
der Herren von Westerburg verbunden ist, das SchloB Hadamar, die Residenz der Fiirsten von 
Nassau-Hadamar, die am Anfang des 17. Jahrhunderts vo n Joachim Rumpfbaulich umgestal
tet wurde, das SchloB in Limburg in unmittelbarer Nahe des dortigen Doms, das kurtri erische 
SchloB in Montabaur und Diez, ehernals Sitz der Grafen von Diez, deren Herrschaft bis zur 
Wetterau rei chte. Wegen der Enge des Diezer Schlosses JieB die Fiirstin Albertine Agnete von 
Nassau-Diez an der SteUe des ehemaligen Klosters Dierstein die Residenz Oranienstein er
bauen, die zu Beginn des 18. Jahrhunderts ganz im Sinne franzosischer SchloBbautradition in 
eine dreifliigelige SchloBanlage umgestaltet wurde, woriiber ein aus dem Jahre 1726 iiberliefer
tes Inventar AufschluB gibt. Erwahnenswert iSl, daB sich Landgraf Karl von Hessen-Kassel 
(1670-1730) in der Eigenschaft als Vormund seines Enkels, des spateren Erbstatthalters der 
Niederlande Wilhelm IV., haufig in Oranienstein aufhielt. Wahrend sich in der 1320 erbauten 
Burg Balduinstein die Territorialpolitik Kurtriers widerspiegelt, handelt es sich bei der weiter 
lahnabwarts gelegenen Burg Laurenburg urn die eigcntliche Wiege der Nassauer. Die Lauren
burger nannten sich seit 1160 von Nassau und bewohnten bis zum Anfang des 16. Jahrhunderts 
die Burg am gleichnamigen Ort an der Lahn. Unterhalb von dieser lag di e Burg Stein, der Sitz 
der Vorfahren des spateren preuBischen Ministers Freiherr vom und zum Stein. Von ihr sind 
nur noch Reste erhalten. Uber Katzenelnbogen - die dortige Stammburg des g1eichnamigen 
Grafengeschlechts verlor bereits im 13. Jahrhundert ihre Funktion an die Burg Rheinfels bei 
SI. Goar -, Hohlenfels und Kirberg wird das Taunusgebiet erreicht. Im Mittelpunkt der Be
trachtung stehen hier die Schlosser in Usingen und ldstein, die den dortigen nassaui schen 
Nebenlinien als Residenzen dienten. Kronberg war dagegen der Sitz eines Reichsministeria
lengeschlechts, dessen bedeutendster Angehoriger der Mainzer Kurfurst Johann Schwaikard 
von Cronberg, der Erbauer des Aschaffenburger Schlosses, war. Wegen seiner giinstigen Posi
tion fLir die Zollerhebung am Main erlangte Hochst schon im Miuelalter herausragende Be
deutung. Es ist daher nicht verwunderlich, daB sich der Mainzer Stuhl selbst gegen den damit 
verbundenen Verzicht auf das Recht der Kronung des Konigs von Bohmen dieses Ortes versi
cherte. Besonders verwickelt waren die Herrschaftsverhaltnisse in Eppstein. Die dortige Herr
schaft wurde 1492 geteilt und stand bis zum Ubergang an das Herzogtum Nassau im Jahre 1803 
unter hessischer und mainzischer Verwaltung. Mit der Betrachtung des ehemaligen herzog
lich-nassauischen Residenzschlosses Biebrich bei Wiesbaden - es verfLigt mit der Moosburg 
iiber die spateste der romantisch-klassizistischen Ruinen im Bundesland Hessen - und der 
Schlosser Eltville und Johannisberg im Rheingau schlieBt der reich bebilderte Band ab, der 
anhand der zahlreichen hier prasentierten Baudenkmi.i ler dem Leser die Geschichte des Rau
mes zwischen Westerwald und unterem Main naherbringt. Srejan Hartmann 
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Riebeling, Heinrich : Historische Rechtsmale in Hessen. Ein topographisehes Handbuch 
zur Rechtsgeschichte mit einem dreiOigseitigen Anhang .,Funde, Bestandsveranderungen, Er
giinzungen zu ,Steinkreuze und Kreuzsteine in Hessen ' ''. - Dossenheim/Heidelberg: Kohl + 
Noltemeyer & Co. 1988, 98 S., mit zahlreichen Abb. , Karten und Tafe!n, 42,- DM. 

Die Altmeister in der hess ischen KJeindenkmalforschung sind ohne Zweifel luliane und 
Friedrich Kar! Azzola und Heinrich Riebeling: die beiden zuerst Genannten auf dem mehr 
besehreibenden, Riebeling mehr auf dem systematisierenden Arbeitsfeld, wie der hi er anzu
zeigende Band des Frankfurters erneut belegt. 

Nach den beiden ersten Arbeiten .,Steinkreuze und Kreuzsteine in Hessen" und "Histori
sehe Verkehrsmale in Hessen" legt Riebelingjetzt sein Arbeitsergebnis Uber die Erforschung 
der his torischen Rechtsmale in Hessen vor. Er falgte dabei methodisch den grundlegenden 
Vorarbeiten Karl Frolichs aus den dreiBiger Jahren. ErfaBt und kurz beschrieben werden Ge
richtsstatten, Richtpliitze, Strafvorrichtungen, Marktrechtsmale und MaBe. Riebeling gibt in 
jedem Abschnitt eine kurze Einflihrung unter rechtsgeschichtlichen und brauchtumskundli
chen Gesichtspunkten. Danach folgt dann der kurze, die Male beschreibende Textteil mit einer 
genauen Standortangabe. 

Sieher ist die Erfassung der Rechtsmale noch nieht komplett. Bei einem Vorhaben, aufganz 
Hessen bezogen, kann das ohne U.icken auf Anhieb bum gelingen. Der Autor bedarf da noch 
der UnterstUtzung durch weitere HeIfer. So blieb z. B. die Elle am Rathaus in Trendelburg, 
Kreis KasseJ, unerwiihnt, ebensa wurde van Riebeling bisher auch nicht der Gerichtsplatz 
(Linde mit breiter, niedriger Krone, sechzehneekiger iiuBerer und achteckiger innerer Mauer
ring, Steintisch) in Gilserberg-Sebbeterode, Kreis Schwalm-Eder, erfaBt. 

Diese und si eh er noch and ere LUcken schmiilern den Wert des Werkes aber ni eht. Die 
Arbeit ist, wie bereits ihre beiden Vorgiinger, systemati sch, Ubersichtlich und instruktiv. Ahn
lich qualitiitvall wird sicher auch die bereits angekUndigte VerofTentlichung Uber di e hessi
schen lagd- und Forstdenkmale ausfallen. Friedrich-Korl Boas 

La m p rec ht , Herbert : Muste rungen, Einquartierungen und Kriegssteuern unter Landgraf 
Moritz in Niederhessen 1592-1627. (Forschungen zur hessischen Familien- und Heimatkunde 
Bd. 61) Frankfurt/M. und Kassel 1988, IV uod 302 S. 

A1s 67. Band der Forsehungen zur hessischen Familien- und Heimatkunde verofTentlicht 
Herbert Larnprecht erneut umfangreiche Namenslisten aus den Bestiinden des Staatsarehivs 
Marburg, dies mal von Musterungen und anderem Material unter Landgraf Moritz (vg). auch 
ZHG 92, S. 315 f.). Sie e rstreeken sieh von etwa 1595 bis an das Ende der Regierungszeit dieses 
FUrsten und erfassen eine groBe Zahl der Amter Niederhessens. Zwei der erhaltenen Muste
rungsverzeiehnisse (Kassel-Altstadt und Melsungen, Stadt und Amt) entstanden mil groBter 
Wahrscheinlichkeit sehon 1595, wie Lamprecht scharfsinnig feststeJlt, die meisten anderen erst 
1607 bis !61O. Sie dienten in di esen lahren bereits der Erfassung der Manner, die flir den soge
nannten "AussehuB", einer Art Landmiliz, vorgesehen waren. Wir haben es hier mil den An
fangen des Gedankens an e ine aligemeine Wehrpflicht der Untertanen zu tun, einer Idee, die 
Moritz von dem Grafen 10hann VII. von Nassau-DilIenburg Ubernommen und flir seine Lande 
zweckentsprechend weiterentwickelt hatte. Das Reformwerk sollte der besseren Landesde/en
sion dienen, deren bisherige Sehwiichen alizu ofTe nkundig geworden waren. Deswegen hatte 
der Landgrafschon am 1. Oktober 1600 eine Inslruklion, wie sich die Furstlich-Hessischen Kriegs
Riirhe und Diener zu verhollen hoben erlassen, der nur wenig spater e ine Ordonanzjur den Aus
schup folgte (HLO I, 475 0'.; 489f.). Die nun gedruckt vorliegenden Musterungslisten konnen 
wir also als ei nen direkten AusfluB di ese r neuen Gedanken ansehen. 

In die Zeit des DreiOigjiihrigen Krieges (1626) ftihren zwei Verzeichnisse, die beide den Aus
sehuB der Landeshauptstadt und Festung Kassel der Naehwelt Uberliefert haben. So wird von 
Kassel-Neustadt und dem dazugehorigen Amt die RoUe alter Ausschoss des Newensriidler Fen
leins Anno 1626 wiedergegeben und von Kassel-Altstadt die Muster und Wacht RoUe der Burger
schaft in der alIen Stodt om JOI. JunU Anno 1626. Hjer fallt auf, daB selbst Witwen zum Waeht
di enst herangezogen wurden, wie ausdrUcklieh hervorgehoben wird (vgl. Nota auf S. 122). 
Dabei rechnete man eine reiche Witwejur eine Wacht und zwei arme Witwen auchforeine Wacht, 
wie es im Text heiBt. Doeh es gab oO'enbar aueh e inige Stiidter, die wenig BUrgersinn entwiekelt 
hatten und sich mit Erfolg weigerten, diesen wiehtigen Dienst zu verrichten (S. 128). 
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Ebenfalls aus dem lahr 1626 erhielten sich drei Einquartierungslisten der Stadt, durch di e 
unsere Kenntnis 'Ion Kasseler Biirgern dieser Zeit vervollstandigt wird. In den hochinteressan
ten zeitgenossischen Dokumenten findet man aber nicht nur diejeweiligen Quartiergeber ver
zeichnet, was ganz selbstverstiindlich erscheint, sondern auch die Namen der einquartierten 
Soldaten mit ihrem Herkunftsort, fast immer einem Dorf od er einer Stadt aus der Landgraf
schaft selbst. 

Der letzte Beitrag dieses Bandes ist der Tiirkensteuer gewidmet, die 1605 auf Grund eines 
Beschlusses des Reichstages zu Regensburg fUr die hessischen Lande ausgeschrieben wurde. 
Sie war eine Abgabe, die der Finanzierung 'Ion Soldtruppen im Karnpf gegen die im Siidosten 
des Reiches zur stiindigen Gefahr gewordenen Tiirken (1529 stand en sie erstmals vor Wien!) 
dienen soUte. Das jelzt verofTentlichte Steuerregister steUt nicht nur eine gute Bestandsauf
nahme der mannlichen Bevolkerung in den Kasseler Amtern des Bezugsjahres dar, sondern 
bietet dariiber hinaus noch Einblick in die Vermogensverhaltnisse der Pnichtigen und dam it in 
die Sozialstruktur der urn Kassel befindlichen Ortschaften. 

Ein Orts- und Personenregister erschlieBt den Inhalt des umfangreichen Bandes, der wie 
seine Vorganger sowohl dem Ortsgeschichtsforscher wie auch dern familiengeschichtlich 
Interess ierten eine reiche Fundgrube flir erganzende Forschungen bietet, zumal teilweise 
neben den Familiennamen noch di e Altersangabe und der Beruf des Betreffenden genannt 
wird und vor allem: Die Angaben reichen bis in die Vorkirchenzeit zuruck ! 

Zu guter Lelzt : Zu beziehen ist das Werk iiber di e Gesellschaft fUr Familienkunde in 
Kurhessen und Waldeck oder vom Verfasser in 3501 Fuldatal 2, SOhrestra13e 3. 

Wo/demor ZiIJinger 

Vie rha u s, Rudolf: Deutschland im 18. lahrhunderl. Politische Verfassung, soziales GefUge, 
geislige Bewegung ; ausgewahlte Aufsatze. Gottingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1987,316 S. 
kartoniert, 68,- OM. 

RudolfVierhaus, der Oi rektor des Gottinger Max-Planck-Instituts fUr Geschichte, ist einer 
der bes ten Kenner des 18. lahrhunderts. Neben seinen souveranen Gesamtdarstellungen der 
Zeit im Band 6 der Deutschen Geschichte der K1 einen Vandenhoeck-Reihe und im entspre
chenden Band 5 der Propylae n Geschichte Deutschlands verfa13te er zahlreiche Einzelstudien, 
die zuerst in Festschriften, Sammelwerken und Zeitschriften erschienen. 15 'Ion ihnen aus den 
lahren 1965-85 sind in dem vorliegenden Band, der den Tilel eines Aufsatzes aus dem lahr 1986 
variiert, zusammengestellt. Auch wenn einzelne Aufsatze bereits in anderen Sammelbanden 
nachgedruckt wurden, hat dieser Band seine Berechtigung. 

Oer Verfasser entschlo13 sich, di e Aufsatze - abgesehen 'Ion geringftigigen stili stischen Ver
anderungen - in ihrer urspriingli chen Form wieder abdrucken zu lassen. Gewisse inhaltli che 
Oberschneidungen wurden dabei in Kauf genom men. Auch die Anmerkungen wurden ledig
Iich formal vereinheitlicht. Auf die Einarbeitung 'Ion neuerer Literatur wurde ebenso verzich
tet wie auf das Zitieren nach inzwischen neu erschienenen Textausgaben (z. B. Akademie
ausgabe der Forster-Briefe). Mehreren Aufsatzen wurde allerdings ein "Bibliographischer 
Nachtrag" mit Hinweisen auf neuere Literatur beigegeben. 

Die Aufsatze sind nach Themengruppen geordnet. In der erslen Gruppe sleht das Staats
und Standewesen im Mittelpunkt. In der Studie "Montesqui eu in Deutschland" wird die Wir
kung vo r allem seiner Schrift "De I'esprit des Lois" auf das politische Denken in Deutschland 
dargeslellt, bei der seine Betonung der pouvoirs inlermedioire besondere Beachtung fand. Die 
Bedeu tung des Absolutismus fUr die Ausbildung der Biirokrat ie wird in dem Beitrag "S tande
wesen und Staatsverwaltung in Deutschland im spateren 18. lahrhundert" erOrtert. Die .. Wahl
kapitulationen in den geistlichen Staaten des Reiches" werden als Mitt el zur Sicherung iiber
kommener Rechte der Domkapitel dargestellt. Die erste Aufsatzgruppe wird mit dem Beitrag 
"AbsoJutismus" abgeschlossen, der zuerst 1966 in der Enzyklopadie "Sowjetsystem und demo
kratische Gesellschaft" erschien und einen Oberblick iiber den damaligen Stand der biirgerli
chen und marxistischen Absulutismus-Forschung bot. 

Die folgenden Aufsatze zum Themenbereich Auruarung steUen di e Bedeutung der Erzie
hung heraus ("Auf"klarung als Lernproze13"). e rlautern BegrifTund Realitat des "Patriotismus" 
im 18. lahrhundert und skizzieren die engen Verbindungen 'Ion "Auf"klarung und Freimaurerei 
in Deutschland". Drei biographisch orientierte Aufsatze sind den Aufklarern Lichtenberg, 
Dohm und Nicolai gewidmet. Der Gottinger Professor wird als kritischer Kopf charakteri siert. 
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der die EnlwickJungen seiner Umgebung ("Lichtenberg und seine Zeit") beobachlel und kom
mentiert, ohoe aber Moglichkei teo zu praktischen Veranderungen zu sehen. Die einzig bisher 
nicht verofTentlichte Studie ist Christian Wilhelm Dohm gewidmet. Aufwenigen Seiten steUt 
Vierhaus dar, inwieweit Dohm den Typus eines politischen Schriftstellers der deulschen Auf
kliirung reprasentiert, und umreil3t dessen Vorstellungen von Wirtschaft und Gesellschaft im 
Zusammenhang mil den Konzeptionen der Berliner Aufklarungsgesellschaft, die auch in 
Dohms Schrift "Uber die bilrgerliche Verbesserung der Juden" ihren Niederschlag fand en. Der 
Aufsatz ilber den Verleger Friedrich Nicolai, der als Angehoriger der Berliner Aufklarungsge
sellschaft portratiert wird, leitet ilber zu den "Umrissen einer Sozialgeschichte der Gebildelen 
in Deutschland", in denen Vierhaus einen Bogen vom 18. zu m 20. Jahrhundert schlagt. 

Die abschliel3enden Aufsalze lassen sich urn das Thema Franzosische Revolution und ihre 
Auswirkungen auf Deutschland gruppieren. Die Studie "Pol itisches Bewul.Hse in in Deutsch
land vor 1789" schli el3t ab mit einigen Bemerkungen uber die Reaktion von deutschen Gebilde
ten tiber den Ausbruch der Revolution, die auch das Thema des folgenden Aufsatzes sind: "Sie 
und nicht wir". Am Beispie1 Heinrich von K1eists stellt Vierhaus das unter "Gebildeten urn sich 
greifende Bewul3tsein einer tiefen Diskrepanz zwischen dem militilrisch-pol ilisch-sozialen 
System des spaten friderizianischen Absolutismus und dem aufgeklart-idealistischen lndivi
dualismus der deutschen Bildungsbewegung" (S. 218) dar. Kontinu itilten und Neuanfange im 
Ubergang zum 19. Jahrhundert werden abschliel3end in der deulschen Politik und in der Stel
lung des Adels dargestellt. 

Die Auswahl der Aufsatze ist gelungen. Die einzelnen Studien fUgen sich zu einem bee in
druckenden Gesamlbild zusammen. Leider steht angesichts des Preises zu befUrchten, daB das 
Buch ni cht die Verbreitung erhalt, di e man ihm wiinscht. Eberhard Mey 

S p e i t ka mp , Winfri ed (hrsg. u. bea rb.): Kommunalverfassung in Kurhessen. Eine Schriff 
des Kasseler Regierungsreferendars Theodor von Heppe aus dem Jahr 1826. Darmstadt und 
Marburg: Selbstverlag der Hessischen Historischen Kommiss ion Darmstadt und der Histori
schen Kommission flir Hessen 1987 (Quellen und Forschungen zur hessischen G~schichte 69), 
175 S. , 20,- DM. 

Es ist sicher ungewohnli ch, daB eine PrUfungsarbeil eines Regierungsreferendars 160 Jahre 
nach ihrer Abfassung veroffentlicht wird . Theodor von Heppe, dem diese spate Ebre zuteil 
wird, war seit 1821 als Referendar ohne Slimme und ohne Gehalt in der Kasseler Regierung 
tatig und hatte urn die BefOrderung zum Regierungsassesso r gebeten. Im Jahr 1826 wurde er 
von der Staatswirtschaftlichen PrUfungskommission angewiesen , eine Arbeit zum Thema 
"Die Verfassung der Stadte und Dorfgemeinden und die Kommunalverwaltung (durch alle 
lnstanzen)" zu erstellen und darin ne ben einer vollstilndigen Darstellung der Grundlagen der 
Kommunalverfassung auch Vorschlage zur Ergiinzung zu geben (S . 18). Die Arbeit, die Heppe 
bereHs nach flinf Monaten vorlegte, gelangte mil den Akten des Kurhessischen Kabinetts
archivs in die Bestande des Staatsarchivs Marburg, wo sie bisher unbeachtet blieb. 

Der Herausgebe r - durch mehrere Veroffentlichungen, vor allem durch seine umfangreiche 
Dissertation "Restauration als Transformation. Untersuchungen zur kurhessischen Verfas
sungsgeschichte 1813-1830" ausgewiesen - stellt der Textwiedergabe eine knappe informative 
Einflihrung ,.zur Kommunalverwaitung in Kurhessen" (S. 1-28) voran. Es ist ihm zuzu
stimmen, daB die vo rmoderne Gemeindeverfassung, die in Kurhessen bis zum Erlal3 der Ge
meindeordnung im Jahr 1834 bestand, bisher kaum in das Blickfeld der Historiker geraten ist. 
Die Grtinde dafUr liegen wohl vor allem in der erstaunlichen Heterogenitat des vormodernen 
Kommunalrechts und in der Schwierigkeit der Quellenerschliel3ung (S. 3). Die Veroffentli
chung der Schrift Heppes ist also berechtigt und sinnvoll, da sie einen Oberblick iiber die viel
faltigen lokalen Besonderheiten gibt. 

In seiner EinfUhrung gibt der Herausgeber zunachst einige Hinweise auf die territorialen 
Veranderungen, die sich zwischen 1802 und 1817 in Kurhessen vollzogen, sowie auf di e Ent
wicklung von Bevolkerung, Wirtschaft und Sozialstruktur. 

In seinen AusfUhrungen zur politischen Enlwicklung faBt Speitkamp das Ergebnis seiner 
Dissertation zusarnrnen, daB es sich bei der Restauration in Kurhessen urn eine konservative, 
defensive Modernisierung handelte, bei der die Bilroiaatie die treibende Kraft bildete. Damit 
wird zur Entstehung der Schrift ilbergeleitet.ln den 1820er l ahren wurde innerhalb der Kasse-
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ler Blirokratie eine Reform der Kommunalverfass ung dis kutie rt. Dazu saUte zu nachst e ine 
Bestandsaufnah me erfoigen, mil de r Heppe beauftragt wurd e. 

Heppe weist in seiner Vorbemerkung darauf hin, daB si ch se ine Arbeit in e rster Linie auf 
Al thesse n, d. h. Nieder- uod O berhessen, Schaumburg und Schmalkalde n bezieht, wahrend 
Hanau, Fulda uod die Gbrigen im 19. lahrhundert an Kurhesse n gefallenen Gebiete weitge
hend ausgeklammert bl ei ben (S. 33 f.). Oer Verfasse r bemliht sich - seiner Instrukti on gemaB - , 
di e Malerie so vollstandig wie moglich darzustell en. Angesichts der Vielzahl der lokalen 
Besond erh eiten muB er sich manchmal auf die Angabe von typischen Fallen beschranken. Oer 
erste Teil de r Schrift "Von de r Verfassu ng de r Stiidte und Dorfgemeinden in Althessen" gibt 
zu nachst in elf Abschnitten eine Auflistung der ei nzel nen Rechte 'Ion Stiidten und Dorfe rn, 
anschli el3end werden die Verhaltnisse der Stadt· und Landgemeinden zue inande r un d zu Drit
ten sowie d ie Kommunalbe horden und di e verschiedenen G ruppen de r Gemeindemitglieder 
dargestellt. De r zweite Teil behandelt die Verwaltung der G emei ndeangelegenhei ten, die Ge
genstande de r Kommunalverwaltung und die damit beauftragten Personen. Es wird dabei 
deutlich, daB die vormoderne Gemeindeverfassung ke ine staatsbUrgerliche Gleichheit kannte, 
daB die Parti zipationsmoglichkeit en der Bevolkerung e ingeschdinkt wa ren und keine Autono
mi e der Kommunalverwaltung bes tand , andererseits aber zahlreiche Stadte pri vil egierte Kor
porationen darstellten, di e etwa das Recht de r Landstandschaft hatten. 

Das BemUh en des Verfassers urn Vollstiindigkeit fU hrt dazll, daB auch Kuriosi taten mit 
aufgefU hrt we rden ; S. 87: ,.Als wirksam es Mittel, das SchieBen in der Neujahrsnacht zu ver
hindern, hat man die Versagung der nachsten Kjrchmesse fUr den Fall, daB e in so lcher ExzeB 
geschehen ist, angewandt", S. 124 : "Die Bestimmung . . . de r G rebenordnung .. . ist noc h zu 
bemerken, daB der, welche r einen solchen Fe ldhUter schimpft, an dessen Statt den Dienst das 
betreffe nde Jahr hindurch verse hen soil." 

Die Anmerkungen des Herausgebers beschranken sich auf d ie Erlauterungen 'Ion Begri f
fen, den Nachweis ei nzelner 'Ion Heppe angefUhrter Erlasse sowie einige r Lite raturhinweise. 
Sehr nUtzlich ist der Anhang, in dem ne ben dem Quellen- und Literaturverzeichni s auch ei ne 
kurze Darstellung des Behord enaufbaus in Hessen-KassellKurhessen bis 1826, ei ne Auni
stung der hessischen Stadte un d ihrer Ei nwohne rzahlen im Jahr 1826 und ei n Verzeichn is der 
MUnzen und MaBe enthalt en si nd. Wenn Heppes Schrift nach Ansicht des Herausgebers als 
"handbuchartiges Nachschlagewerk zu den Grundelementen und -begrifTen der hessen-kasse
lischen Kommunalve rfassung" (S. 3) d ienen soli , ware neben dem Orts- auch ein Sachregister 
erforderl ich. 

Kleine re Beanstandungen : In der Aufli stung de r 'Ion Hesse n abgetretenen Gebiete muB es 
slatt Ach te Uchte heil3en, zu erganze n ware wohl die ehemalige Propstei Goll ingen (S. 5). Statt 
"die meisten Stadter lebten in Stadtgem einden van wenige r als 2000 Einwohnern" (S. 6) sollte 
es heil3en: "die meisten kurh ess ischen Stiidte hatten weniger als 2000 Einwohner." 

Eberhard Mey 

He l a s, Vol ke r : Kurhessen. Anmerkungen zu a lte ren Photograp hien. Marburg : Jonas Verlag 
1987, 224 S. , Ln., 68,- DM. 

Geschi chtsschrei bung als Erh ellung de r Vergangenheit entsteht aus dem Bedilrfnis, di e 
Ei ndim ensionalitat der unmittelbar wahrgenornmenen blol3e n Gegenwart zu ilberwinden. Ge
schi chtsschreibung will dann Gegenwartiges in Entwicklungszusammenhange ste llen, so daB 
ein vertieftes Erlebnis und VersUindni s der Gegenwart rn ogli ch wird. Ab er nicht all e Ge
schi chtsschrei bung zeigt sich solcher Idealitat ve rpflicht et. Gelegentlich dient sie led iglich als 
Zweck, einem gegenwartigen AnlaB den Anschein groBerer Bedeutsamkeit zu verleihen. So 
benutzt, wird sie zur Dekoration, urn konsumfordernd od er absatzs teigernd zu wirken . Sie 
wird dann kommerzialisiert. 

Die hi sto ri sche Einleitung, di e Volker Helas seiner Zusammenstellung van Photographien 
aus der Zeit 'Ion 1867 bis etwa 1910 in e inem als "kurh ess isch" bezeichneten Raum voranste llt, 
erweckt eher de n Eindruck der letztgenannten zweckbestimmten Absichtlichkeit. Helas ste llt 
den Zeilabschnitt, den er dem Betrachter mit Hilfe alte rer Photographi en nahebringe n will, in 
den Rahmen einer Ubersicht Ube r die gesamte hess ische Geschichte. Dies ist in der Begren
zu ng aur etwa drei Druckse iten kein einfaches Unterfangen. Wenn der Verfasser dann der hi er 
benotigten umfassenden Erfahrung im Umgang mit Geschi chte entbehrt, ist ei niges MiBlin
gen kaurn zu vermeiden. Wer sich ein ige rmaBen in der hessischen Geschichte auskennt, wird 
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diese Einleitung nicht ohne Unbehagen lesen, denn sie enthalt Angaben, die oberflachlich, 
miBverstandlich oder schli cht falsch sind. Einige Beispiele soll en angeftihrt werden. 

Verf. ubernimmt die gelaufige Wendung von den angeblich in der Volkerwanderungszeit 
seBhaft gebJiebenen Chatten. Karl E. Demandt schreibt dazu in seiner "Geschichte des Landes 
Hessen" bereits 1959 :,. . . . aus alledem ergibt sich also, daB di e vorherrschende Ansicht unzu
trelTend ist, die Chatten seien fast unberuhrt von der groBen Volkerbewegung in der ersten 
Halfte des ersten nachchristli chen lahrtausends in Hessen si tzen gebJieben. Denn das, was 
vom chattischen Stamm nach AbschluB der Volkerwanderung ubrig blieb, war nur noch ein 
Rest jenes machtvollen Ganzen, dessen GroBe und Kraft di e nachchristlichen l ahrhunderte 
erftillt hatte" (S. 83). Demandt spricht von "erheblichen Wanderungsverlusten" der Chatten. 

Helas behauptet sodann, die Chatten hatten sich "spater den Franken angeschlossen". Er 
vereinfacht damit den Vorgang in so grober Weise, daB der Leser ein unzutrefTendes Bild 
erhait. Demandt spricht von einem "vollig gerauschlosen Aufgehen des alten chattischen 
Stammlandes im frankischen Machtbereich ohne militarische Unterwerfung und groBere 
Siedlungsumschichtungen", das durch eine "alte und echte stammliche Bundesgemeinschaft" 
ermoglicht wurde (S. 84). 

Uber Bonifatius macht Helas die miBverstandliche Bemerkung, "Se in Wirken half Jie 
Staatsgewalt im Frankenreich festigen". Tatsachlich ha1f sein Wirken nicht der Staatsgewalt, 
sondern diese halfumgekehrt in erster Unie ihm. Bonifatius bekannte ja selbst, daB er ohne die 
Hilfe der frankischen Machtigen nichts vermocht habe. 

Nur mit Kopfschutteln liest man den Satz : .. Die Heiligsprechung der Landgrafi n Elisabeth 
1235 verschafTte den Landgrafen von Hessen einen erheblichen Pres tigegewinn" - nun ent
stand aber die Landgrafschaft Hessen doch erst nach dem Tod des letzten thuringi schen Land
grafen 1247! Weiterhin : Nach Helas war "die Ube rlegenheit Hessens gegenuber dem Erz
bistum Mai nz" im 14. l ahrhundert errungen. Tatsachlich fand die fUr Hessen und seinen Land
grafen Ludwig L siegreiche Entscheidungsschlacht erst 1427 bei Fritzlar sta1t. IrrefU hrend ist 
sodann fUr den Leser Helas' Feststellung, daB ,,1373 die Landgrafschaft zum reichslehnbaren 
Furstentum erhoben" worden sei. Kaiser Karl IV. machte zwar 1373 im Zusammenhang mit 
seiner Bestiltigung der Erbverbruderung der Landgrafen von Hessen mil den Markgrafen von 
MeiBen vom gleichen lahre Hessen zum reichslehnbaren Furstentum, aber dabei ist doch dar
aufhinzuweisen, daB die hess ischen Landgrafen bereits 1292, als sie di e Reichsburg Boyneburg 
mil der Stadt Eschwege als Reichslehen erhieJten, in den Reichsftirstenstand erhoben worden 
waren. 1373 trat also nur eine endguitige Gleichstellung mit den anderen ReichsfU rstentumem 
elO. 

Erwahnt sei noch di e unzulassige simplifizierende Feststellung ,,1834 fiel Rheinfels-Roten
burg an Kurhessen". Der Leser gewinnt so den Eindruck einer damalige n kurhessichen Neu
erwerbung, wahrend es sich doch talSachlich lediglich urn den Ruckfall der Rotenburger Quart 
an Hessen-Kassel nach Aussterben der Rotenburger Unie handelte, die im l ahre 1627 von 
LandgrafMo ritz dem Gelehrten a1thessisches Gebiet zugeteilt bekommen hatte, und zwar mit 
der Einschrankung, daB auch uber die Quart Hessen-Kassel stets die Landeshoheit auslibte. 

Von alien Widerspriichen, die Helas' unzulass ig verkurzende Darstellung der hessischen 
Geschichte auslost, istjedoch seine Bemerkung liber die "Subsidienvertrage" des Landgrafen 
Friedrich 11. der bedenklichste. Wenn Helas von den ,.beriichtiglen Soldatenverkaufen zwi
schen 1776 und 1784" spricht und von einem "Menschenhandel", der diesem Landgrafen einen 
,.zweifelhaften Ruf" verschafTt habe, so kolportiert er alte Phrasen amerikani scher Kri egspro
paganda und spaterer innerdeutscher fUrstenfeindlicher Parteipolemik. ohne sich urn die 
historischen Tatsachen zu klirnmem. Es gab doch nun einrnal keinen "Soldatenverkauf" Fried
richs 11 ., dieser hat auch keine Vielzahl von "Subsidienvertragen" geschlossen, sondem mit 
einer gewissen Ausnahme eigentiich nur den einen von 1776, mit dem er hess ische Soldaten 
(mit dem Nachschub waren es 17000 Mann) an di e britische Krone v e rm i e t e t e . Dieser eine 
Vertrag ist wie die ihm vorausgehenden 30 hessischen Subsidienvertrage und wie die entspre
chenden Abrnachungen, die irn 18. lahrhundert fast alle europaischen Machte als Mieter oder 
Vermiete r abschlossen, nur aus den Verhaitnissen ihrer Zeit heraus zu verstehen und zu heur
teilen. Hessen-Kassel in dem von Helas selbst so gekennzeichneten "MittelmaB" konnte ehen 
nicht eigene Kriege fUhren, war aber trotzdem auf ein stehendes Heer angewiesen. Hans Phi
Iippi schreibt dazu: "Das stehende Heer war eine aus den Umstanden sich ergebende Konse
quenz . . .. Ei nes hatten die Schrecknisse des DreiBigjahrigen Krieges vor allem deutlich ge
macht : Die Einwohner eines Kurflistentums ohne militarische Vorsorge waren hilflos der 
Willkiir iibergreifender und durchmarschierender Hee rhaufen ausgesetzt. Neutralitilt wurde 
nur in Ausnahmen respektiert. Die Schaden ... durch oft monatelange EinQuartierung wurden 
als eben so schrecklich empfunden wie eine grassierende Seuche oder . .. Hungersnote, denen 
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man wehrlos ausgesetzt war." (Die Geschichte Hessens, hrsg. vo n Uwe Schultz, Stuttgart 1983, 
S. 107). Das slehende Heer muBle sich nun notgedrungen durch Teilnahme an den Kriegen 
anderer Staaten bezahlt machen. Den Vertrag vo n 1776 billigten die hess ischen Landstande. 
sein AbschluB fand im Land keinen Widerspruch. Die Subsidiengelder erhielt nicht, wie Helas 
schreibt, der Landgraf, sie nossen vielmehr in di e hessische Kriegskasse. di e sorgsam verwaltet 
wurde. Friedrich ll. hinterlieB noch 10 Millionen Taler, und von dem aus di esem G eld gebilde
ten hessischen Staatsschatz waren 1933 noch 742 000 Mark vorhanden. F riedrich 1I. nahm 
schon fli r die BevOl kerung sptirbare 5teuerentlastungen VOT. WeiB Helas, daB sich die Arneri
kaner selbe r deutsche Hilfs truppen in franzosischem Sold zunutze machten? Wenn er es 
wuBte, hiHte er es im Zusammenhang mit seinen difTamierenden Bemerkungen erwahnen 
mtissen, urn irreflihrende Einseitigkeit zu vermeiden. 

Den von l ahrzehnt zu l ahrzehnt weitergetragenen Geruchten urn di e hessischen "Solda
tenverk1i.ufe" leistete auch eine Schautafel in der Kasseler Ausstellung ,.200 l ahre Brlider 
Grimm" im Sommer 1984 Vorschub. Der Verein fli r hessische Geschichte und Landeskunde 
hat mit der Unters tlitzung der Historischen Kommission flir Hessen und der His torischen Ge
sellschaft des Werralandes nach Hingeren Verhandlungen im Herbst 1986 erreicht, daB die 
"Veranstaltungsgesellschaft 200 lahre Brlider Grimm" diese Schautafel zurlickzuziehen berei t 
war. Das geschah zweifellos mit der Zustimmung der damaligen hessischen Landesregie rung. 
Oer im gegebenen Zusammenhang vo rhandenen grundsatzlichen Bedeutung di eser Entschei
dung wu rde auch dadurch entsprochen, daB di es am 3. Oktobe r 1986 in einer Sendung des 
hessischen Fernsehens einer weiteren OfTentiichkeit mitgeteilt wurde. Wenn sich damals di e 
hi storische Wahrheit durchsetzte, so wird sie schlieBlich auch gegenUber den immer noch ver
breiteten falschen landUiufigen AufTassungen anderswo durchgesetzt werden, auch solchen 
Autoren gegentiber, die wie im hi er vorli egenden Falle solche Auffassungen in gedankenloser 
Nachrede immer noch verbreiten. (HI) 

Nicht wesentl ich gUnstiger rallt das Urteil aus Uber den - "Anmerkunge n zu alteren Photo
graphien" genannten - Hauptteil des Bandes (5. 21-213). Hier we rde'n zumeist im Eigentum des 
Landesamtes flir Denkmalpnege Marburg befindliche altere Photos vorgestellt, die in dem 
Zeitraum zwischen 1868 (recte 1866) und 1929 (m it einem Schwerpunkt urn 1900) zumeist von 
L. Bickell , aber auch von A. l ablonski, C. Eberth, W. Hess, E. Kegel, C. Banzer, B. Zimmer
mann, G. Ewald u. a. sowie der PreuB. MeBbildanstalt aufgenommen wurden. Gesamtansich
ten hessischer Orte, Ensembles, aber auch Einzelbauwerke und Baudetail s, Technik, Land
schaften, Menschen (z. T. in Tracht, bei der Arbeit, beim Spaziergang) - finden sich abgebildet 
und machen schon bei einem kurzen Uberblick deutl ich, daB der historisch-pol iti sche Bezugs
bereich, das Alter der Photos und - im Falle L. Bickells - auch der Bildautor selbst di e wesent
lichsten KJammem flir das insgeamt doch recht vielschi chtige (od er schon diffuse ?) Material 
sind. Oiese gewisse Wahllosigkeit Cs . vo r allem di e vielen Personenaufnahmen) beim Bildange
bot korres pondiert mil der nur bedingt durchgehaltenen geographischen Systematik des Fort
schreitens von Nord nach SUd und mit den Bildlegenden, wo z. B. ein Mangel an KonseQuenz 
bei der Nennung von Aufnahmezeitpunkt und Bildautor, aber - und gravierender noch - auch 
im Wandel zwischen Detailgenauigkeit und Oberniichlichkeit zu ve rzeichnen ist. V. Helas hat 
den meisten der von ihm ausgewahlten alten Photos auBer den di rekten Legenden Begleittexte 
beigegeben, die historische, allgemein kulturell e, po litische, soziale oder z. B. auch religiose 
Informatio nen zur Einordnung der Bilder bereithalten soli en. Oiese G rundidee - ware sie kon
seQuent verwirklicht worden (und dieses haUe man von dem ehemaligen Bezirks konservator 
und Kunstwissenschaftler erwarten konnen) - hatte die Voraussetzung zur Schaffung eines 
bleibend wichtigen, bau- und kulturgeschichtlichen Nachschlagewerkes sein konnen ; einige 
gelungene Beispiele lassen das gut erkennen. Diese Chance wurde - knapp gefal3 t - vertan. Etli 
che Bilder entbehren dieserTexte vollig, mehr als di e Halfte ist ganz oder teilweise durch wort
Iiche Zita te vor allem aus den Brockhaus-Ausgaben von 1901-1904, aber auch aus Holtmeyer, 
Bickell , Oehn-Rothfelser u . v. a. "kommentiert". Diese Betextung ist dabei oft nur sehr schwer 
mit dem abgebildeten Sujet in Verbindung zu bringen. Besonde rs problematisch iSI die Zu
sammenfUhrung von Bild und Text dann, wenn langere Texte auf di e niichste Se ite liberlaufen 
und weitere Abbildungen begleiten. Einige der Helas-Texte bringen lesenswerte, einordnende 
Hinweise, viele (zu viele) sind Vehikel fUr eine bedenklich subjektive Kommenti erung und Be
wertung des/der Abgebildeten, eines Details oder auch der Motive und Gedanken der Photo
graphen. Man studiere, welche Verstiindnishilfe in den nicht vollig typischen, daftir aber urn so 
irritierenderen Texten zum Tierschutz (S. 126), zum BiergenuB (S . 167), zu Marchen (S. 52), zur 
Werbung (5. 120), zur Mode (S. 103), zur "Wirkl ichkeit" (S. 104 f.) oder - mehrfach variiert -
zum Heimat-Begriff enthalten ist. (Am ehesten verkraftbar si nd di e zahlreichen, sehr person
li chen Stellungnahmen und Hinweise zum jUdischen Schicksal.) 
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Die formaJe und slilislische Une inhei llichkeil der Kommenl8re (z. B. mit u. a. ihrem 
Wechsel zwischen SatzbruchstUcken und langen 5entenzen, AbkUrzungen und Ausschrcibun
gen, ihrem mehrfach fa lschen Tempusgebrauch) stort dabei wenige r als di e haufige Einmi
schung des Autors und se ine Versuche, (s)ein bestimmtes aSlhctisches Urteil mil (s)e inem 
Weltbild zu ve rbinden, das dann - nicht wirkJ ich festgelegt - durch eine Bewegung zwischen 
Absto6ung und Anziehung durch das Heute wie das Damals gekennzeichnet ist. Wide rsprtich
lichkeit mischl s ich auch ein, wenn V. Helas O ruppenaufnahmen L. BickeUs z. T. weitschweifig 
ernsthaft komme nti ert (vg!. z. B. S. 92 f., S. 175), motivahnliche, vo n C. Eberth photographierte 
jedoch als soz ial verfalschende ., Idealisierung" oder "pittoreske Uindliche Idylle" brandmarkt 
(S. 104, 105), ei ne Wirkung, di e (ausgerechncl bei Eberth!) diesem .. moglicherweise ... enlgan
ge n" ist. Eine Vielzahl von prob lematischen Ei nzel heiten der Helas-Texte kann hier nur ange
deutet werden, so die recht und ifTerenzierte Sicht der hugenotti schen Geschichte (5. 21-25), 
die stiidtische Doppeltafel am Ort der Synagoge in Hofgeismar ist - zumal zusammen mit der 
von Helas nicht genannlen grollen Sammlung Judaica Hassiaca des Stadtmuseums Hofgeis
mar und dem gleichfaUs unerwiihnten, hervo rrage nd gepflegten jUdischen Fri edhof - sicher 
mehr als ei ne .. dUrftige Erinnerungshil fe" (S . 37); es heillt richlig .. Schlagd" (mehrf.), es gab die 
Friedrich-Wilhelms-Nordbahn (5 . 66), es gab eine israel itische (nicht is raelische) Vo l kssc~ul e 
usf. Die Abbildung S. 62 ist keinesfalls von 1900 und zeigt auch ni cht den "Bau einer schweren 
Feldbefestigu ng zu Obungszwecken", sondern ist vielmehr - von Helas unerkannt - die weit
aus aitesle Aufnahme des Bandes : Sie zeigt - 1866 - di e lelzte kurhess ische 5chanze am Fin
kenherd in Kassel. 

5tehengeblieben ist in den .. Hinweisen fUr den Benulzer" der Vermerk. (5. 7) : "Daher wird 
im Ortsregister von den alten Ortsnamen auf di e neuen Bezeichnungen der Grollgemeinden 
verwiesen". Dies geschiehl S. 217 fT. tatsachlich ebensowenig wie die Versicherung immer 
zutrifft, wegen der Kommunalreform wOrden "auch di e Namen der neugebiJdeten O rollge
meinden aufgefU hrt, in denen die frUh er selbstand igen Gemeinden aufgegangen sind" (5. 217). 
IrrefLi hrend ist der Hinweis : "Die neuen Oemeindenamen sind eingerlickt worden, hie r wird 
auf die alten Na men ve rwi esen". Demnach hatte Calden frUher Wilhelmsthal gehiellen - im
merhin wird di ese Ankiindigung ohnehin nur vereinzelt wahr gemacht. Inkonsequent ist die 
ansonsten hilfreiche Kursivsetzung bei Abbildungshinweisen (vg!. S. 17, 133); Wallenstei n lag 
im Kreis Hombe rg (nicht Fritzlar-Homberg, 5.71), Wabern im Kreis Fritzlar (5.78), Homberg 
war se lbstandige Kreisstadt ; Macke nzell (A bb. S. 114-115) fchlt vollig im Register, in Broue
rode wird das "r" fa lsch geminiert und di e Kreisangabe fehlt, S. 210 zeigt eine im Register 
sowohl Lange nse lbold wi e Millelbuchen zugewiesene Abbildung (zwei weitere aus Mittel
buchen fo lgen S. 212-213) usf. Das "Register der BegrifTe" erfallt auch die subjektiven Darste l
lungen des Autors und ist insoweit verzichtbar. 

Vor Korrektur der vielen o. a. Fehler : nicht empfehJenswert. (Bu) 
Erich HildebrandlHelmut Burmeister 

Orts- und Regionalgeschichle 

Re ye r, Herbert : Werraland - Grenzland damals u nd heute. Witzenhausen 1987 (Schriften 
des Werratalve reins Witze nhausen, 16), 55 5., 59 Photos, S Abb. 

Der 1883 gegriindete Werratalverein konnte bereits im Jahre 1912 seine erste Publikation 
aufweisen (Wegekarte von der Umgegend der Stadt Witzenhausen), die auch in vierter Auflage 
wieder ve rgrifTe n ist. Jedoch erst sei t 1979 erscheinen in dieser Schriftenreihe regelmallig min
des lens ei nmal jahrlich Publikationen, die sich roit der Heimatgeschichte der Region befassen 
und deren Ve rbreitung und Akzeptanz sich aus der Tatsache ableiten lant, dall bereilS jUngste 
Beitrage ve rgrifTe n oder in zweiter Auflage erschienen sind . 

Oer vorliegende Beitrag ist die Ausarbeilung des Festvortrages anla8lich des 87. Deutschen 
Wandertages, der am 23. Juli 1987 in Witze nhausen erofTnet wurde. Das Thema des Vortrages, 
.. Werraland - Grenzland", lag insofern nahe, als traditionelle Wanderziele di eser Region aur 
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heutigem DDR-Gebiet liege n. Zu dies en ziihlt auch di e Burg Hans tein, urn deren Erhaltung 
sich der Werratalverein Witzenhause n - abseits der ,.groBen Po litik" - seit lange rem bemUht. 
Vor di esem Hintergrund muB der vorliegende Beitrag - auch angesichts der Ablehnung eines 
Bes ucheranlrags gerade fUr diese Burg anlaBlich diese r Veranstaltung - verstanden werd en. 

Oer Autor steUt im Textteil- so deutet es der Titel an - di e historische Entwicklung e iner Re
gion "in der Mitte Deutsch1ands" (5. 12) zum Grenzland dar ; di es kann angesichts des knappen 
Raums (im Rahmen eines Vortrags) natUrli ch nur ansatzweise geschehen, und aur di e entspre
chende Literatur wird verwiesen. Die Geschi chte nach 1945 wird dabei verglei chsweise nur 
!curz anges prochen. 

Im Gegensatz hie rzu bezieht sich der Bildteil- abgesehen va n der Abbildung va n vier hi sto
rischen Grenzsteinen (5. 9) - ausschlielllich auf di e Gegenwart bzw. jUngste Vergan genheit. 
Und auch hier ve rmillt man das Grenz"land", denn der Uberwiegende Teil der Abbildungen 
zeigt die Grenze selbsl - mil all ihren Req uisi ten, wi e sie uns in einem dem Bildtei l vorange
slellten Infob latt des BG5 (5.27) schemati sch e rlaute rt werden. Insgesamt scheint de r Bundcs
grenzsc hutz nicht unerhebli ch am Entstehen dieser Publikal ion beteiligt gewesen zu sei n, 
immerhin slammen 22 von 59 Photos aus dessen Archiven. 

Nicht umsonst wird auf den Erholungs- und Freizei twert eines Grenzlandes hingewiesen 
(5. 22) . Man vermillt Photograp hien des landschaftli ch re izvoll en MeiB nergebirges, der 
Jugendburg Ludwigstein, historischer Fachwerkstadte. Ein "Aussichts"·Parkplatz mit Slick 
auf di e Grenze (5. 49 u.) ist sicherlich nicht reprasentativ fUr die Freizeitmogl ichkei ten im Rah
men des (noch zu gewinnenden) Fremdenverkehrs. 

Wehmut ist der vorherrschende Unterton im gesamten Texttei l. Auch wenn die Vo rteil e 
eine r Grenzregion angesprochen werden (kultureller Austausch, Kn otenpunkt wi chtige r Han· 
delsstraBe n mil der damit verbu ndenen Infrastruktur, z. B. Eisenbahnve rbindunge n), hort 
man implizi t od er explizit (5. 17) immer die Frage: Was ware, wenn ... ? 

Was ware, wenn di e Werraregion der Mittelpunkt ei nes !udowingischen GroBs taates gewo r
den ware (5. 17)? Es scheint mUBig, Auswirkungen von Ereigni ssen, die im 13. Jahrhundert hat
ten eintreten konnen, zu di skuti eren. 

Was ware, wenn nach dem Krieg "am FuBe des Westhang des Bergs (des MeiBners) etwa 
zwi schen Velmeden und Laudenbach" (5. 12) die neue Hauptstadt Deutschl ands mit dem 
Namen "Hohenmei llner" enlstanden ware? Tatsachl ich wird au r di esen Vorschlag Ul rich 
Naacks aus dem Jahr 1946 ernsthaft ei ngegangen. Man stell e sich die kulturell en und okologi
schen Folgen einer quasi "aus de m Boden gestampften" Hauptstadt fli rdi ese Region vor, wenn 
schon rur Bonn der Aufsti eg zur Bundeshauptstadt problematisch war (und immer noch ist)! 

Man darf di e eigene Situation nicht Uberbewerten. FUr uns Mitte leuropaer (vgl. S. 21) ist das 
Denken in politischen Grenzen (vs. Stammesgrenzen) scho n !angst zur Selbstve rstand!i chkeit 
geworden. Set zen wir dagegen Afrika, wo durch eine willkOrliche Grenzziehung der Kolonia!
machte aufdem Reillbrett Volker sepa ri e rt werden, die z. T. bis in unsere Zeit noch im Slam
mesdenken verhaftet sind. Ein Argument flir Europa ware all enfall s eine gemeinsarne Sprache 
(Beispiel : baski sche Autonorn iebewegung) od er Konfess ion (Beispiel : Nordirland). Beide 
Argumente konnen auf unsere Situation jedoch nur ansatzweise Oberlragen werden (s. 6 ster
reich, Schweiz, 5iidtirol sowie unterschiedliche Konfess ionen). 

Wehmut ist angebracht - und dies erkJart auch die Auswahl der Photographien - bei Be
trachtung der Undurchlassigkeit bzw. schweren Ourchlassigkeit der Grenze. Und gerade hi er 
selzt die Zuversicht des Autors e in , der aufbereits bestehende Moglichkeiten der Vcrbindung 
hinweis l. Die Aufforderung an den einzelnen zu handeln , ist di e Starke des Beilrags. Oiese r 
Aufgabe hat sich der Werratalve rein mit seinen BernOhungen urn die Burg Hanste in bere its 
verpnichtel. Christine Swoboda-Korner 

Reye r, Herbert : Oas Sommermannsche Haus. Beitrage zur Geschi chte des Hauses Erm
schwerder Slralle 17 in Witze nhausen und seiner Bes itzer. - Schri ft en des Werratalvere ins Wit
zenhausen, Heft 19, 1988, 64 S., 14 Abb. , iiber den Verein zu beziehen. 

Oer Werratalverein legt als Heft 19 seiner Schriftenreihe einen haus- und besi tzgeschi cht
lichen Bei trag mit zwei Aufsatzen Herbert Reyers vor. Oer kJ ei ne Band stellt des halb etwas 
Besonderes dar, weil er di e von Kar! August Eckhardt in Witzenhausen begrOndete Trad ition 
der haus- und besitzgeschichtlichen Forschungen aus den zwanziger Jahren aufgreift und 
Uberzeugend e rweitert. Diese Erwei terung besteht in der intensiven Ause inandersetzung mit 
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alien zur Zeit auswertbaren Quellen, was gleichze itig auch Reyers method isches Vorgehen 
deutlich macht und dadurch beispielhaft wirkt. 

Der erste Beitrag des Bandchens befaBt sich mit dem bedeutsamen Gebaude aus der j tinge
ren gotischen Bauperiode der Stadt (Errichtungsdatum ISH) und seinen Bes itzern im 16. Jahr
hundert. Der Nachdruck einer noch verhaltnismaBig jungen Arbeit (ErstverofTentlichung in 
DAS WERRALAND 38, 1986, S. 20-22) ist durchaus nicht unproblematisch. hi er aber durch 
das HinzufUgen eines zweiten Aufsatzes ("Das Sommermannsche Haus in Witzenhausen und 
~eine Besitzer vom 16. lahrhundert bis heute") und die dadurch vorgenommene Ausweitung 
des themas gerechtfertigt. Die wenigen Wiederholungen am Anfang beider Arbeiten storen 
die Lekttire nicht. 

Auf den ersten Blick vermillt der Leser sicher eine Beschreibung des Gebaudes unter bau
techni schen Ges ichtspunkten, ebenso eine stilgeschichtliche Ei nordnung. Informationen zu 
beiden Bereichen findet er in dem beide Darstellungen gut erganzenden Anhang, der aus bau
und kunstgeschichtlichen Publikationen tiber das Gebaude ziti ert. Die hi er deutli ch werdende 
Baugeschichte des Hauses hat Reyer also mil Recht dazu veranlaBt, den Schwerpunkt seiner 
Untersuchungen auf die besitz- und familiengeschichtliche Seite zu legen. Es gelingt ihrn so, 
zum sonst sehr ntichternen Faktengertist Aussagen tiber die menschliche Existenz und tibr r 
menschliches Schicksal im Zusammenhang mit dem Haus zu machen und die Bedeutung des 
Gebaudes im Leben der Stadt wahrend der verschiedenen Zeitabschnitte besonders hervorzu
heben. Bau-, Besitz- und Familiengeschichte wurden also sehr gut miteinander verbunden. 
Die kleine Publikation ist ein ansprechendes Geschenk des Werratalvereins an die Bewohner 
Witze nhausens und an aUe Interessie rten, das zur Einweihung des Hauses nach einer grund
legenden Restaurierung am 26. August 1988 der OfTentlichkeit vorgestellt wurde. 

Friedrich-Karl Boas 

Witzenhaus e n - Kirschenstadt im Werratal, vorgestellt von Wern er Ke ll er und Waiter 
Di e t ri c h . Hg. v. Magistrat der Stadt Witzenhausen, Eschwege o. 1. (1986), 79 S. mit zahlrei
chen Abb. im Text und einem Farbtafelteil (S. 38-77). 

Der Kasseler Jou rnali st und engagierte Heimatforscher Herfried Homburg legte e rstmals 
1966 (vg!. di e Rez. von le.. Gtinther in ZHG 77/78, 1966/67, S. 240f.) einen informativen Bild
band iiber Witzenhausen vo r, den er fast ein lahrzehnt spater in tiberarbeiteter Form und rnil 
abgewandeltem Titel erneut herausbrachte I. 

In klarer auBerlicher Anlehnung an Homburgs Bildbande erschien nunmehr zehn lahre 
spater das vorliegende Buch, das der im Stadtbild inzwischen e ingetretenen Wandlung Rech
nung tragen will. Die Altstadtsanierung hat das Gesicht der Innenstadt nachhaltig verandert, 
und auch der StraBenbau hat in der Stadt in den vergangenen l ahren deutliche (teilweise auch 
recht schmerzliche) Spuren hinterlassen. Homburgs Bildbande sind auBerdem seit langern 
vergrifTen. Die Berechtigung fUr einen neuen reprasentativen Bildband war somit gegeben. 

Gegentiber den frtiheren Banden zeigen sich in der Konzeption indessen e rhebliche Unter
schi ede. War Homburgs Text noch so etwas wie e in popularer und durchaus kenntni sreicher 
Oberblick tiber di e Geschichte der Stadt, der auBerdem noch aktue lle Informationen bot, so 
beschranken sich di e hi storischen Teile der vorliegenden VerofTentli chung im wesentlichen 
auf di e beiden von W. Dietrich eingebrachten Kapitei tiber Witzenhausen in seiner Frtihzeit 
(S. 9f.) und tiber die "bertihmten" Witzenhauser (S. 33-37). Der tibecwiegende, von W. Keller 
verfaBte Teil prasentie rt sich hingegen als ntiss iggeschri ebene und gut lesbare Touristeninfor
mation iiber di e Vorztige des sich mit diesem Band vornehmlich als F rerndenverkehrsort dar
stellenden Witzenhausen und seiner 16 Stadtteile, den ehemals selbstiindigen Dorfgemeinden 
in unmittelbarer Nachbarschaft der Stadt. 

Durchweg kurzweilig bericht et er tiber das Leben in der Stadt, beriicksichtigt dabei auch die 
besondere Situation an der Grenze zur DDR, beschreibt u. a. die Entwicklung im Stadtbild, 
erzahlt von den Witzenhauser "Spezialitiiten", vor allem den Kirschen und den Festen und 
geht auch auf die Stadt als Hochschulort ein. Es versteht sich, daB bei der hi er erkennbaren 
Zie1setzung gegentiber dem "groBen" Vorbild deutliche Abstriche in Kauf genom men werden 
muBten . 

Dies zeigt sich aber nicht nur im Umfangdes Textteiles, der z. B. beim einflihrenden Kapitel 
viel zu knapp geriet, sondern auch inhaltlich. So wird man kaum behaupten dtirfen, daB die 
Stadt bis 1247 einen doppelten Mauerring besaB. Die Quellen sprechen auBerdem von 12 (nicht 
11) Ttirmen, van denen die zwei noch erhaltenen Rundttirme spates tens Anfang (nicht Mitte) 
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des 15. lahrhunderts erriehet wurden. Unbehagen verursaeht die Zusammenstellung "beriihm
ter" (besser wohl "bedeutender"?) Witzenhiiuser, in der weder der Hamburger Albert Ballin 
noeh der in Kassel geborene Paul Julius Reuter etwas zu suehen haben. Das Verzeiehnis der 
herangezogenen Literatu r (S. 79) wirkt k1iig1ieh, wenn hi er nieht einmal di e wichtigsten Arbei 
ten des mit Reeht zu den "beriihmten" Witzenhiiusern gereehneten K. A. Eckhardt aufgefLihrt 
werden. 

Oer Abschnitt iiber die im Gebietsaustauseh von 1945 zu Hessen gesehlagenen Orle Neu
seesen und Werleshausen (S. 31) beruht z. B. auf der ebenfalls nieht erwiihnten Arbeit von A. 
KUnzel (WTV - Sehriftenreihe 4, 1981). Die Abbildung des Merian-Stiches von 1646 (S. 7) tragt 
flilschlich die Unterschrift "Witzenhausen im Mittelalter". 

Ein abschlie8endes Urteil mu8 zwiespaltig ausfallen. Homburgs "Nachfolger" erlitt einen 
nachhaltigen Substanzverlust, wird freilich seinem - unausgesprochenen - Anspruch eines 
Informations- und Erinnerungsbuches fLir Besucher Witl enhausens durchaus gerecht. OafLir 
sorgen nicht zul etzt die sorgfliltig ausgewahlt en, ausnahmslos gelungenen, im Text verstreuten 
Farbaufnahmen und der gut die Hkllfte des Buches einnehmende Farbphototeil. 

Herbert Reyer 

I H. Homburg, Witzenhausen, die Bliit enstadt im WerrataJ. Portrait einer mittelalterlichen Stadt und ihrer 
Landschaft, Kassel 1966. - Ders., Wilzenhauseo. Portrait doer Stadt und ihrer Landschaft, Kassel 1975. 

Reic he nba c her Blatter. Heimatkundliche Beitrage des Burgvereins Reichenbach eV., 
herausgegeben von Ernst Froelich und GUnter Bauer. - Hessisch Lichtenau : E. K. A. Froelich 
Verlag, Heft 3 und 4, 1986, iiber den Verein zu beziehen. 

Die inzwischen mil mehreren Heften vorliegenden "Reichenbacher Blatter" schlie8en, wie 
im Vorwort der ersten Ausgabe 1984 formuliert, wirklich eine Liicke. Qualitatvolle Beitrage zu 
sehr verschiedenen historischen und volkskundlichen Themenstellungen informieren den 
Leser sachkundig, oh ne iiberhohte fachliche Anforderungen zu stellen. Aus den beiden hier 
vorliegenden Heft en sei besonders auf die Beitriige von Agnes Huck : "Lichtenau und das 
Konigreich Wes tfalen", l ohann Frank : "Friede sei ihr Geliiute. Die Glocken der Stadtki rche", 
und von Georg Heyner: "Kirchengeschichtliches iiber Hess isch Lichtenau" in Heft I und 3 
sowie von Angus Fowler: "Kri se und Wandel im Spiitmittelaiter. GlashUtten und Glasmacher 
in Reichenbach und Umgebung im 15. und 16. Jahrhundert" und von Gerhard Seib : "Die ehe
malige Nonnenklosterkirche in Reichenbach. Ergebnisse der Ausgrabungen 1973-1975" in 
Heft 4 aufmerksam gemacht. Sie und auch die hi er nicht genannten Beitriige sind als Sachdar
stellungen gut ; vor einer Aufnahme in di e Hefte kriti scher betrachtet werden sollten zukiinftig 
aber die zur Aunockerung eingefligten Geschichtchen. Verbessert werden miiBten auf jeden 
Fall die Qualitiit der Abbildungen und der Einband ; sie erscheinen den durchweg gehaltvollen 
und lesenswerten Beitragen als nicht angemessen. Friedrich-Karl Baas 

KI e i n , Diethard, und Heike Rosbach (Hrsg.) : Kassel. Ein Lesebuch. Die Stadt Kassel einst 
und jetzt . .. Husum : Husum Druck- und Verlagsgesell schaft 1988, 158 S., brosch., 16,80 DM 
(ISBN 3-88042-377-6). 

Vorgestellt wird ein neUes "Lesebuch", kompiliert aus Texten recht unterschiedlich ein
sichtiger und des trefTenden Ausdrucks flihiger Autoren, vereint zu einer Anthologie, in deren 
Reichweite ganz sUbjektiv geschilderte Erlebnisse ebenso liegen wie wissenschaftlich bemilhte 
Darstellungen. 

In acht Kapiteln (,.Ansichten, Eindriicke, Schilderungen", "Sagen, Szenen und Berichte aus 
Kassels Geschichte", "Am Hofe zu Kassel", "Ein Gang durchs alte Kassel", "Beriihmte 
Namen" usf.) und mit Hilfe von 129 (durchschniulich etwa) eine Druckseite umfassenden Tex
ten aus der Feder von iiber 70 Autoren entsteht ein facettenreiches Bild der Uber lahrhunderte 
erfolgten Entwicklung Kassels. ln buntem Gewimmel driingen sich vor unseren Augen die pro
minenten BUrger und Besueher der alten Metropole, es ersteht di e Uber l000jiihrige Stadt. 
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Eine gut lesbare. unterhaltsame Zusammenstellung von Texten aus sechs Jahrhunderten, 
deren unambitioni crte r Vorausverzicht auf Va llstiindigkeit sich allerdings dann als doppel
bodig erweist, wenn fast alle in das Kassel von einst im Blick ist (was Titel und Untertitel nicht 
unbedingt zu entnchmen ist ; das "Jetzt" halt einen verschwindend kleinen Anteil der Texte), 
wenn sich di e Erinnerungen va r allem auf "gemiitliches Biirgerdasein im alten Kasse l" (so 
wortgleich in Varwort und Verlagsnotiz) beziehen. 

AIt-Kassels voll ige Zerstorung, die Vernichtung vieler der im Mittelpunkt der Beri chte sle
henden Gebaude, Oenkmaler etc., der kriegsbedingte Verlusl kulturgeschichtlich wichtiger 
Sammlungen use, usf. wird nur ganz, ganz peripher gestreift - es gibt zwei, vielleicht drei nur 
andcu lcnde Satze, die irgendwo im Band stehen. Selbst in Robert Fridericis (verkiirztem) Text 
S. 40 ,.,Untergang und Wiederaufbau" widmen sich nur ganze neun Zeilen diesem Thema. Oas 
sind iibrigens ge nau so viele, wie sie die Erorterung der Namensherkunft des ehemaligen Ober
biirgermeislers Lauritl Lauritzen (S. 97) braucht. 

Wer so handelt - an z. B. auch einmal kritischen Tcxten aus der NS-Zeit, besonders der 
Kri egsjahre und der unmittelbaren Not- und Nachkriegsjahre ware beileibe kein Mangel gewe
sen -, der "farbt schtin". Wenn ein Leser aber genau di eses Arbeitsprinzip bei der Zusammen
stellung von Texten goutiert, dann wird ihm mit dem hier angezeigten Band oft wirklich Kostli
ches geboten. He/mU( Burmeister 

F e I d n e r , Claus und Peter Wieden : Wehlheiden. Geschicht en - Anekdoten - Photographien 
aus AIt-Wehlheiden und vorderem Westen. Gudensberg-Gleichen: Wartbergve rlag 1987, 
120 S., brosch. (ISBN 3-925277-08-0). 

Der Wartberg-Ve rl ag Gudensberg intensivie rt sein begriiBenswertes Engagement auf dem 
Gebiel des heimatkundlichen Schrifttums, wozu auch di e Publikation von Sammlungen alter 
Photos z. B. aus Kasse ler Stadttei len gehort. Anzuzeigen ist hi er der gelungene Bild-Text-Band 
,.Wehlheiden", der e inen Stadt-Teil Kasse ls als e ine unter vielen G esichtspunkten e ige nstan
dige Einheit g1aubhaft zu mac hen ve rsteht. Vor all em im kulturellen Bereich (reiches Vereins
leben, aktive Kirchengemeinden) war und ist Wehlheiden e in BegrifT; die Vielheit der diesem 
Zusammenhang zuzuordnenden Bilder bestati gt das indirekt. Zu manchcm alten Photo wiiBte 
man als "ahl e r (wenn auch nur Kri egs- und Nachkriegs-) Kasselaner" aus Wehlheiden selbst 
etwas zu sagen ; Erinnerungen stell en sich umfanglich ein ; gelegentiich frostelt einen, wenn 
man Menschen, Stral3enziige, Gebaude, Ereignisse abgebildet sieht, di e im Ounkel des eige
nen Vergessens verschwunden zu sein scheinen. Der Band ergreift ; Photos und Erlauterungen 
lassen ein nach-, ja wiedererlebbares Wehlheiden "wie es friiher war" in des Lesers Va rstellung 
entstehen. (Manchmal stort di e zu enge Mischung von gesicherten Fakten und nicht immer 
zuverlassiger oral history; manchmal auch fehlt die erwartete oder erhoffte Genauigkeit in den 
Erliiuterungen ganz, wenn Lee rform eln und Flaskeln durchaus verstandliche WissensHicken 
kaschi eren soli en.) BegriiBenswert ist dabei, daB die Verfasser durchgehend der Versuchung 
widerstehen, "alt und unwiederbringli ch" unreOektiert - wie es meist bei Rii ckblicken ,., in alten 
Ansicht en" geschieht - synonym mit "wertvoll und unersetzlich" zu verwenden. Das Alte wird 
nicht stati sch, sondern in seinem Wandel (gleichgiiltig, ob fre iwillig oder z. B. durch den Krieg 
erzwungen) zum Neuen hin erfaBt und beschri eben ; auch unangenehme Erinnerungen s ind 
dabei als Te il der Wirk.lichkeit und der Wahrheit durchaus einbezogen (z. B. NS-Zeit, Krieg, 
Gestapo morde). ,,'s bliewet amn" - ganz im Gegensatz zur Selbstgef<ilIigkeit und Beharrung in 
Volkes Stimme - doch nichts "biem Ahlen". 

Viell eicht - und di ese Resonanz ware zu wiinschen - e rhalten di e Verfasser so viele Hin
weise, daB eine neue AuOage manchen Fehler ausmerzen, manche Erganzung aufnehmen 
kann. Auch etwas Unabhangigkeit von eher dubiosen "Mundart"-Quell en (vg!. die Lit eratur
angaben S. 11 3 und die ZHG Bd. 77/78, S. 2361T., Bd. 81, S. 261 IT.) ware den Autoren zu wiin
schen. 

Oer Band ist nicht nur fUr di e Menschen lwischen Tannenwaldchen und Park Schonfeld 
sowie an Kohlen- und Goethes tral3e, Quer- und Wilhelmshoher Allee eine erinnerungs
schwere Stadtteilgeschichte in Bildern, sondern fUr all e, die Kasselli eben, ei n unverzichtbarer 
Stadtgeschichteteil. He/mut Burmeist(>f 
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Nitsche, Lothar, Sieglinde Nitsche, Volker Lu ca n : Flora des Kasseler Raumes (Teill). 
Naturschutz in Nordhessen, Sonderheft 4, Kassel 1988. 

Ba i er , Ernst , und Cord Pe p pi e r : Die Pflanzenwelt des Allkreises Witzenhausen mil MeiB
ner und Kaufunger Wald . Schriften des Werratalvereins Witzenhausen Heft 18, 1988. 

,.Rote Listen" oder Nachrichten aus den Medien dokumentieren tagtaglich unser Zersto
rungswerk an der Natur. Wer jedoch Liebe zur Natur empfindet oder sich in der Arbeit des 
Naturschutzes gegen die Verarmung der Umwelt stellt, findet in den o. a. angezeigten Neu
erscheinungen zwei wichtige Nachschlagwerke. Dies gilt urn so mehr, wenn man bedenkt, daB 
das Standardwerk rur den nordhess ischen Raum, namlich die "Flora" von Grimme, auf die sich 
nattirli ch auch ob ige Autoren beziehen, schon aus dem Jahre 1958 stammt. 

Die Flora des Altkreises Witzenhausen, zugleich Kerngebiet der Flora, ist als einbandiges 
Werk konzipiert. Dem Artenteil und Fundortverzeichni s nebst Hinweisen rur die Benutzung 
geht eine knappe, aber sehr fundierte Beschreibung des Gebietes voraus, wobei geologische, 
klimati sche und pflanzengeographische Verhaltnisse mitsamt den Pflanzengesell schaften 
erlautert we(den. Ein weiteres Kapitel verdeutlicht den EinfluB des Menschen aur die pflan
zendecke und die Ursachen flir die Gefahrdung von Pflanzenarten. 

Demgegentiber ist die ,.Kasseler Flora" als umfassendes dreibandiges WeTk konzipiert, 
wobei der vorliegende erste Teil die Flora im eigentiichen Sinne. namlich Do kumentation der 
Arten und Fundstellenverzeichnis, darstellt. Uber 1300 Pflanzen werden als tatsachlich nach
gewiesene oder verschollene Arten vorgestellt. Haufigkeit, Standortansprtiche, Fundort
angaben und Literaturauswertungen ergeben ein umfassendes Bild uber jede Art (wie auch bei 
der Witzenhauser Flora) . Hervorzuheben ist bei der Flora des Kasseler Raumes di e Zuord
nung jeder Art zu ihrer Pflanzengesellschaft, was di e Fillle von Informationen kompletti ert. 
Diesem Artenteil mitsamt umfangreichen Hinweisen und Erlauterungen rur den Benutzer 
geht eine Gebietsubersicht der Flora (im wesentlichen GroBstadt Kassel und Landkreis Kas
sell, ein KapiteI zur noristischen Karti erung im Raum Kassel und zur Geschichte der Erfor
schung der Flora des Kasseler Raumes voraus. Ein auBerst umfangreiches und sehr detaillier
les Literaturverzeichnis schli eBt den Band I ab. 

Angaben zur Geologie und Bodenverhaltnisse, ebenso eine Beschreibung der Naturraume 
und der Pflanzengesellschaften, weiter eine Darstellung des Naturschutzbereiches fehlen . 
Dies is! dem Teil III vorbehaJten. der im kommenden Jahr erscheinen so li und auf den man 
jetzt schon gespannt sein darf. Teil 11 ist als Atlas konzipiert mit ca. 1000 Verbreitungskarten 
von Farn- und Bltitenpflanzen und Themenkarten (Klima, Vegetation ... ). Herausgabe: Win
ter 1988/89. 

Beide Floren schlieBen eine groBe Lticke in der Erforschung und Erhaltung der heimischen 
Pflanzenwelt. Biologen, Naturfreunde und Naturschiltzer werden in beidcn Floren ein ilber
aus niltzliches Hilfsmittel und unentbehrliches Nachschlagewerk find en. Heiner Ehls 

Schauenburg . Frilher - Heute. Ein Bildband. Herausgeber: Gemeindevorstand - Jugend
pnege. SelbstverJag Gemeinde Schauenburg 1987, 283 S. 

Zweifellos ist die Idee, in einem Bildband Photos aus frilheren Jahrzehnten sol ch en gegen
iiberzustellen, dieaus dem g1eichen Blickwinkel die heute bestehende Situation festhalten, ein 
durchaus reizvolles Thema. Das hat wohl auch der Gemeindevorstand von Schauenburgso ge
sehen, einem der typisch hessischen Kunstorte, die allesamt der Gebietsreform von 1972 ihr 
Dasein verdanken. Funf Dorfer des Kreises Kassel schlossen sich damals zu der neuen Ge
meinde zusammen : Breitenbach, EIgershausen, Elmshagen, Hoof und Martinhagen und 
nannten sich hinfort nach der in ihrer Niihe liegenden alten Burg. Und alte wie neue Photos aus 
den verschiedenen Ortsteilen sind es, die nun in einem umfangreichen Bildband vorliegen, mit 
dem die Herausgeber eine selbstandige Reihe .. Schauenburger Hefte" beginnen wollen. In ihr 
sollen nach und nach die Ergebnisse der Beschiiftigung mit der Vergangenheit der flinf Orte 
der OlTentlichkeit vorgestellt werden. 

Soweit, so gut. Erfreulich auch, daB Jugendliche der Gemeinde beim Sammeln der alten 
Photos mitgeholfen haben und so an die Lebenswelt ihrer Eltern und GroBeltern unmittelbar 
herangeflihrt wurden, was anders vermutlich nicht gut moglich gewesen ware. Auch hat sich 
olTenbar in jedem der verschiedenen Ortsteile ein geschichtlicher Arbeitskreis gebildet, was 
sicher begriiBt werden muB. Von ihnen ist in dem lediglich eine Drucksei te umfassenden Vor-
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wort viel die Rede. Schade nur, da8 au8er dem an dieser Stelle angebotenen Text buchstablich 
rein gar nichts in dem Band zur Erklarung und Deutung der vorgestellten Bilder geschri eben 
sleh!. 

Der Aufbau des Buches ist so angelegt, da8 Do rf urn Dorf vorgestellt wird. Allerdings: 
au6er dem Ortsnamen und den beziehungsreichen Worten ,.fruher - heute" e rh ~Ht der interes
sierte Betrachter praktisch keine Auskunft uber das, was er auf den Photos sieht. Denn was soli 
er als Fremder mil den Namen einzelner Familien anfangen, was mil den verschi edenen Stra-
6ennamen, um nur ein paar Beispiele zu nennen? Weder wird ein Imapper AbriB der bekann
ten geschichtlichen Oaten gegeben, noch wird die Struktur des gezeigten Ortes auch nur 
ansatzweise eriau lert. Die Herausgeber haben es sich in diesem Punkte einfach zu leicht 
gemacht, denn es genugt bei weitem nicht, Bilder in der Annahme gegenuberzustell en, daB sie 
"dem Betrachter SpaB machen, ihn zum Verglei ch aoregen und eventue ll auch nachdenkJich 
slim men", wie es so schon im Vorwort heiBt. Oer ni cht ortsansassige Betrachter braucht zu 
ihrem Verstandnis Hilfen. 

Oder ist der aufwendige Band allein fUr di e Wohnstube der Schauenburger Burger gedacht? 
Fast drangt sich dieser Gedanke auf, betrachtet man die Photoseiten der sogenannten ,.Auto
ren" (hie r muBte es wo hl heiBen : der Beschaffer und Sammlerder Bilder), aufdenen sie einrual 
als Kind er, dann aber als Heranwachsende gezeigt werden. AuBenstehenden besagt das alles 
ni chts, fUr di e betroffenen Mitarbeiter aber stell en diese Seiten e ine schone Erinnerung dar. 

Bleibt als letztes die Frage zu stellen, worin denn die Arbei l der erwahnten geschi chtlichen 
Arbeitskreise besteht. Auf das bloBe Sammeln und Erklaren van Photos kann sie sich doch 
ni cht beschranken. Und wenn auch : Der auf di esen Bildern mit Handen zu greifende gewaltige 
Wandel des dorflichen Erscheinungsbildes als Folge der Veranderungen unse rer Gesell schaft 
in den letzten l ahrzehnten hatte ei ne Darstellung nicht nur verdient, sondern sie gerad ezu ver
langt. Exemplari sch fUr andere, ahnlich strukturi erte Dorfgemeinschaften ware es mogl ich ge
wesen, an Hand des reichen Bildmate ri als hiertiber etwas Verbindliches auszusagen. Vielleicht 
geschiehl dies noch im nachsten der angekundigten Bande. Fur das vorli egende Buch faUt die 
Bilanz leider reichlich durftig aus. Wo/demor Zillinger 

H oof am FuB e d e r Sc haue n b ur g, Band I, hrsg. vom Geschichtsverein Schauenburg
Hoof 1987, 136 S., 167 sw. Abb. 

Der vo rzus tell ende Band zu r Dorfgeschichte ist auf eine Fo rtsetzung hin konzipiert und bil
det eine Gemeinschaftsarbei t mehrerer Mitglieder des Schauenburg-Hoofer Geschichtsver
e ins. Aus di esem Grunde sind die Einzelbeitrage in ihre r Form und inhaltlichen Tiefe recht 
unte rschi edlich. Der e rste Band behandelt di e Geschichte des Dorfes zwischen 1850 und 1972 
in zwei Gro8abschnitten. Der eine informiert uber das Oorf als Lebensraum, der zwei te uber 
das Dorf als Arbeitsraum. Leider fehlt dem Buch e in diITe renziertes Inhaitsve rzeichnis, so daB 
die Ei nzelabschnitte in der Oberschau ni cht greifbar sind . Dem Leser wird so der Umgang mit 
dem Band erh eblich erschwert. Hier seien die Abschnitte sti chwortartiggenannt, uber die Aus
sagen zu finden si nd . Im ersten Teil informiert das Buch uber di e Entstehung des Dorfes. di e 
Kirche, di e Burg, di e groBen HOfe, Stral3e n, di e Flur, die Pfarrei , die katholi sche Kirchenge
meinde, die Pfa rrhauser und di e Schule. Der zweite Teil beschaftigt sich mit dem Fachwe rk
bau, der Landwirlschaft , dem Bergbau, der Kleinbahn Kassel-Naumburg und mit dem ortH 
chen Handel und Gewerbe. Oer folgende Band soil sich mil den Bewohnern, ihren Notzeiten 
und ihrem Brauchtum befasse n. Es ble ibt zu hoITe n, daB di ese Vorankundigungauch in di e Tat 
umgesetzt wird. 

Band list e ine sehr sinnvolle Kombination van Bildband mit alten Aufnahmen und Post
karten und textlicher Darstellung. Das gewahlt e Format (20,4 x2l ,7 cm) e rmogli cht e ine gute 
Wiedergabe va n Bildmaterial. Aufnahmen und Text sind in einem ansprechenden Layout zu
sammengefligt. Wunschenswert ware es gewesen, noch mehr Bilder zeitgemaB eingeordnet 
zu finden, wodurch Veranderungs prozesse bcsse r sichtbar gewo rden waren. VermiBt wird 
auch ein Quell en- und Literaturverzeichni s sowie e in die Fakten absichernder Anmerkungs
apparat. Ein kurzer Hinweis zu de n benutzten .,Quellen" auf dem Schutzumschlag reicht dafLir 
nicht aus. Auch sind die hi er fixierten Angaben zu wenig difTerenziert. Bei der Fortsetzung 
ihrer an sich lobenswerten Arbei t sollten di e Vereinsmitglieder bedenken, daB ohne einen ab
ges icherten wissenschaftli chen Apparat sol i de, weilerfUhrende hi sto rische Arbei t nur schwer 
moglich is!. Es ist schade, daB das sonst ansprechende Buch mit durchweg gut lesbaren Texten 
hie r ei n Manko hat. Friedrich-Korl Boos 
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El be n b erg . Hrsg. vom Magistral der Sladt Naumbu rg und Vorstand der ev. Kirchenge
meinde Elbenberg. Redaktion : Volker Knoppel, Heiner Wittekindt, 1987, 340 S., zahlr. Abb. im 
Text. 

Dervorli egende Band steht im Zusammenhang mit dem hi storischen DorfTest der Gemein
den Elben/Elberberg, das dem Gedenken an di e liber 900jahrige Geschichte beider Orte, die 
heute den Naumburger Stadtteil Elbenberg bilden, gewidmet ist. Ein weiterer AnlaB der Fest
woche war der 200. Jahrestag der Erbauung des KirchenschifTes der St. Martin-Kirche in Elben. 
Zu der hier angezeigten Festschrift haben 19 Autoren Beilrage geliefert . Breitgefachert ist die 
hier prase ntie rte Geschichte des Doppelartes. Ausgehend van der Ersterwahnung Elbens in 
einer Urkunde des K10sters Hasungen von 1074 und dem Ubergang des Ortes in den Besitz der 
Herren vo n E1ben - besondere Bedeutung hatte der im 13. lahrhundert von den Thilringer 
Landgrafen mit weitgehenden Vollmachten ausgestattete Konrad von Elben -, wird die Elben
sche Gane rbenschaft der Familien von Boyneburg und von Butliar geschildert. Nach dem 
Erwerb des boyneburgischen Anteils am Elberberg 1693 durch Johann Burkhard von Buttlar 
waren die Buttlars all einige Herren von Elben/Elberberg. Das ursprUnglich in Buttlar (Rhon) 
ansassige aJtadlige Geschl echt nahm in der hessischen Ritterschaft eine wichtige Rolle ein und 
g1iederte sich in mehrere Familienzweige auf, die sich 1890 zu dem Verein "Das von Buttlar
sche Gesamtgeschlecht" zusammenschiossen. Zum Grundbes itz des Elberberger Zweiges 
gehOrten neben dem Rittergut Elberberg die OUter in Elben und Altendorf, das Schlall und 
Rittergut in Riede, das Rittergut Kirchberg mit dem Gut Wichdorf und die Glas hUtte in Zie
genhagen. Ober den Urn fang der zum Haus Elberberg gehorenden Gemarkung unterrichtet 
uns eine im Buttlarschen Archiv Uberlieferte Grenzbeschreibung von 1601. 

Im folgenden werden auf der Grundlage von Aklen im Staatsarchiv Marburg und Elbener 
KirchenbU chern di e Auswirkungen des Dreilligjahrigen Krieges auf den Doppelort anschau
lich beschri eben. Immer wieder karn es zu UbergrifTen feindlicher Soldateska und den damit 
verbundenen Brandschatzungen und PHinderungen. OfTen ble ibt die Frage, ob es Kroaten 
waren, die im Mai 1637 Elben ansteckten. Es sprichtjedoch e iniges damr, weil gerade injener 
Zeit di e unter kaise rlichem Banner stehenden Kroaten das Hessenland heimsuchlen. 

Genealogisches Mate rial enthalten das Elbener Einwohnerverzeichnis von 1646 und der 
Nachweis der Elbe n/Elberberger, die in den Reihen der hess ischen Truppen 1776-1783 aufeng-
1ischer Se ite im Arnerikani schen Unabhangigkeitskrieg fochten. Weitere Abschnitle de r Fest
schrift behandeln das Gerichtswesen in Elben/Elberberg, wo bei zwischen weltlicher und 
kirchlicher Gerichtsbarkeit unterschi eden wird, die bauerlichen Lasten, den Dornbergauf
stand zur Zeit des Koni gs Je rorne, an dern der Oberforstmeiste rvon Butllar teilnahm, das Hun
gerjahr 1847 und die Unruhen im Revolutionsjahr 1848. Wie weit Elben von der in der Mitte des 
19. l ahrhunde rts voll einsetzenden Auswanderungsbewegung ergrifTen war, verdeutlicht eine 
Liste der Auswanderer aus Elben van 1852 bis 1910. Sie enthalt ne ben de n Namen di e Berufe 
und Rei seziele der Auswanderer - e rwahnt werd en vor all em Magde, Tagel6hner und Hand
werker, wahrend die mit dem Grund und Boden enger verwachsenen Bauern seltener genannt 
werd en - und isl als solche eine wichtige QueUe zur Sozial- und Bevolkerungsgeschichte. 
BerUcksichtigt werden des weiteren die Gemeinheitsteilung od er Verkoppelu ng im 19. lahr
hu ndert, die Gemeindeverwaltung - an ihrer Spilze stand der Dorfvors teher od er Grebe - , di e 
Ereignisse im Ersten Weltkri eg, wahrend der Weimarer Republik und im Ori tten Reich, wobei 
der Judenverfolgung und der Errichtung von Zwangsarbeitslagern in Elben/Elberberg gedacht 
·.vird - , sowie di e Geschichte des Ooppelortes va n 1945 bis zur Ei ngliederung unler dem Namen 
Elbenberg in di e Stadt Naumburg. 

Ausmhrl ich wird im fo lgenden di e jtingste O eschichte Elbenbergs als Stadttei l van Naum
burg geschildert, wobei neben dem Grenzanderungsvert rag, der Nennung der dem Ortsbei rat 
angehorenden Mandatstrager und den sozialen und ofTentlichen Ei nri chtungen das Haupt
augenmerk auf den Fremdenverkehr und die Landschaftspn ege gerichtet wird . Die Ergebnisse 
der in Elben/E lbe rberg in den letzten hundert Jahren durchgemhrten Wahle n lass en erken
nen, daB hie r vo r dem Ersten Weltkrieg die Antisemiti sche Partei groBen Zulauf hatte, die den 
Bauern gro lle re wirtschaftli che Unabhangigkeit van den jildischen Handlern ve rsprochen 
hatte. Dagegen war in der Weimarer Zeit bis 1930 die SPD di e starkste Partei in Elben/Elber
berg. Sie blieb auch - abgesehen von den zw6lf Jahren der Hitle r-Dikta tur - bi s heute die mh
rende politische Kraft in Elbenberg. 

Ein weitere r Schwerpunkt der Fes tschrift ist die Kirch en- und Schulgeschichte, in der u. a. 
die kirchli che Organisat ion, das 1625 fUr Studierende aus Elben und Elberbe rg gestiftete 
Cronaugsche Benefizium, das Wirken der Ortspfarrer, Kirchen- und Schulbauten und diejildi
sche Bev61kerung berilcksichtigt werden. 
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Weitere Kapitel behandeln Elbenberg in seiner bau lichen Ges talt - der Leser erhait hier 
viele Detail s Uber das Dorfund seine Hause r, so gab es 1779 in Elben/Elberberg 97 Hauser mil 
539 Bewohnern , und das SchloB und den Gutshof Elbe rberg - , die Bereiche Verkehr, Wirt
schafl und Gewerbe - e rwahnenswert ist das ni cht zur AusfU hrunggelangte Eisenbahnprojekt 
von 1896, das di e Bahnlinie G ri fte-Gudensberg Uber Kirchberg durch das Tal der Ems nach 
Merxhausen und vo n da nach Naumburg und Wolfhage n erweitern soUte - , di e Gemarkung 
El benbergs als Natur- und Kulturl andschaft, als Kuriosum sind die dortigen Flurnamen Kleio
Amerika und Sibirien anzuse hen, wo bei der letzte re BegriIT nichts mit Sibirien zu tun hat, son
dern auf di e Bezeichnung "In Sieberin" zurUckgeht, Sitte und Brauchtum - e inige Erz1ihlungen 
werd en hi er in der hei mischen Mundart wi edergegeben - . Elbenberg im Spiegel der Presse und 
di e Selbstdarstellung der dortige n Vereine. 

Zusammenfassend laB t sich sagen, daB di e angezeigte Fes tschrift Ei nblick in die wese nt
lichen Bereiche der Geschichte El benbergs gibt, die bisher zusammenhangend noch nicht 
behandelt worden ist. Positiv is t hervorzuheben, daB neben der gedruckten Lite ratur unverOf
fe ntli chte Quell en zur Dorfgeschichte, vo r all em aus dem Staatsarchiv Marbu rg, herangezogen 
wo rden sind, wodu rch die Darste llung an Aussagekraft und Farbigkeit gewinnt. Es bleibt zu 
hoITen, daB andere hess ische Gemeinden bald dem Beisp iel Elbenbergs folgen und e ine at.n
lich gutgelungene Ortsgeschicht e vo rlegen. Slejan Harlmann 

P r i 0 r , Ku rt, un d Pete r W i e d e n (Hrsg.): Niedenstein . Geschichte und Geschichten aus dem 
Herzen des Chattenlandes. Gudensberg-Gleichen : Wartberg Verlag 1987, 128 S. 

Dem neu e rwachten Interesse vieler BUrger an der Geschichte ihrer enge ren Heimat wird 
heute an zahlreichen Stell en Rechnu ng getrage n, un d das in einem AusmaB, wi e wir es noch 
vo r wenigen Jahrzehnten gar nicht zu hoITen gewagt batten. Aus eben di esem BedU rfni s, etwas 
Naheres Uber die Vergangenheit der eigenen Heimat zu erfahren, entstand der Sammelband 
de r beiden Herausgebe r. Sie be to nen in ihrem Vorwo rt, daB ihnen daran lag, gerade den Neu
bU rgern von Niedenstein, die imme r wieder in besonderer Weise nach der Geschi cht e der 
Stadt un d ihrer Ortsteile Ermetheis, Kirchberg, Metze u nd Wichdorffragten , e ine zuverlassige 
Darstellung an die Hand zu geben, die mogli chst alle Orte der durch die Gebietsreform vergro
Berten Stadt enthalten soBte. Dies Ziel konnte von ihnen mangels vorhandener Darstellungen 
aber nur zum Teil erreicht werd en, denn Ube r Ermetheis rand sich keine Abhandlung, von den 
anderen Dorfern (Kirchberg, Metze und WichdorO nur kleinere, zum Teil aus der ersten Halfte 
unseres Jahrhunderts stammende Beitrage. Auch sie sind schon fast zu Dokumenten gewor
den, spiegeln sie doch, wie ni cht anders zu erwarten, de n Ge ist ihrer Entstehungszeit wider. 

Trotz di eser einschrankenden Bemerkungen kann man das BUchlein a ls einen du rchaus 
$.e lungenen Wurf ansehen, und das vorall em dank der stilisti sch wie inhaltli ch hervo rrage ndeo 
Uberblicke Uber di e Niedensteiner Geschichte, di e der Allmeiste r der hessischen G eschi chts
schreibung, Or. Kar! E. Demandt, bereits 1954 verfaBte, als di e Sladt, in de r er seine glUcklich
sten Kindheitsjahre verbrachte, sich zu ihrer 700-Jahrfeie r rUstete. 

Natii rli ch kann e in Sammelband nie eine durchgehend gle iche Qualitat besitzen. Dazu sind 
di e insgesamt 16 Beitrage von ze hn Verfasse rn sowohl von ihrem Inhalt wie vo n ihrem Umfang 
her viel zu unterschi edli ch angelegt. Neben Karl E. Demandt, der alle in mit vie r Aufsa tzen ver
treten is t, darunter dem bereits in ZHG 88 erschienenen Uber "Das ,Kai serchen von Nieden
stein' im Gemeindeleben seiner Ze it", finden sich k.Ie inere Arbeiten von so bekannt en Heimat
fo rschern wi e Rudolf Haarberg oder Eduard Brauns , aber auch solche von jUngeren Autoren, 
die sich mit der geschichtlichen Oberlieferung ihrer Ortsgemeinde auseinandersetzen. 

Dem besse ren Uberbl ick Uber das vorhandene Material dient der Versuch der Herausgeber, 
di e so unterschi edlichen Aufsatze unter drei e ingangigen Uberschriften si nnvoll zusamrnen
zufassen. Am Uberzeugendsten ge lang das bei dem dritten Abschnitt des hUbsch ausges tatte
ten Heimatbu ches: "Sagen und G eschichten". Die zahlre ich in den Text eingestreuten lIIustra
tionen, meist Federzeichnungen vo n Helmut Friedrich, erganzen den Inhalt in erfreulicher 
Weise. Ein kle iner Hinweis noch am Schlul3 : 1610 konnte den Streit zwischen Niedenst ein und 
Wichdorf um das Siechenhaus der Stadt nur di e iandgrafliche Kanzle i schlichten, nicht di e kur
fU rstiiche, wie es irrtUmlich im Text heiBt. Erst 1803 e rhielt der Landgraf die heiBersehnte Kur
wUrde, eh er ni cht. 

All es in allem haben sich di e Herausgeber mit di esem Heimatbu ch urn die geschichtli che 
Uberli efe rung ihrer Regio n sehr verdi ent gemacht. So, wie e r ist, wird der Band nicht nur Ei n
heimischen gefalien, sondern auch interess ierten Bes uchern viel Wissenswertes Uber die Stadt 
und ihr d tirfli ches Umfeld verm ittel n kOnnen. Waldemar Zil/inger 
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Do lt , Friedrich : Gudensbe rg. Geschichte und Geschichten aus einer nordh ess ischen KJ ein
stadt. Hrsg. von der Geschichtsgruppe des Vereins der Gudensberger Heimatfreunde e. V. 
Zusammengestellt von Rei nhard 0 0 11. Gerhard Theis und Peter Wicden und illus lriert von 
Gerhard Dotze nroth. Wartberg Verlag Peter Wieden 1977,2. Aun., 112S .. 30Abb .. meist Zeich
nungen. Ln. m. Schutzumschlag. 

43 Aufsatze zur Geschic hte der Stadt Gudensberg sind in dem ansp rechenden Bandchen 
vereinigt, vo rangestellt ist eine kurze Biographie Friedri ch Dolts, die wir dem Sobn Reinhard 
ve rdanken. Beigegeben s ind eine Anzahl von Registern fUr Orte, StraOen, Hauser, Platze und 
Personen. Von besonderem Wert sind di e hubschen, sauberen Zeichnungen, die Ge rhard Dot
zenroth beigesteuert hat. 

Die hi er zusammengefaBten wichtigsten Aufsatze Friedrich Dotts zu r Geschi chte von 
Gudensberg ge ben in ihrer Gesamtheit ein hachst lebendiges Bild einer nordhessischen KJ ein
stadt ab, deren Bedeutung fUr di e hessische G eschichte weit zuruckliegt. Wer heute auf der 
Autobahn an Obernburg und Wenigenburg vorbeifahrt, wird immer wi eder, sofe rn er sich der 
hessischen Geschichte verbunden fUhlt, an den tapferen Amtmann Eckbrecht von Grift e 
erinnert, der die Obernburg 1387 gegen ein ~tarkes mainzisches Hee r erfolgreich hat halten 
konnen. 

Die einzelnen Aufsatze geben Zeugnis ab von der FUlle des Wissens, di e ein verdienter Hei
matforscher hi er als Frucht seiner Arbeit quasi posthum vorl egen laBt. Historisches und Anek
dotisches ist hi er vorzuglich miteinander vereinjgt. Es ist verdi enstvoll , wenn hi er die Uberall 
verstreuten Aufsatze in einem Bande vereinigt wurden. Man kann sicher sein, daB das BUch
lein in und urn Gudensberg in jedem geschichtsbewuBten Hause seinen Platz find en wird. 

Kriti sch darf hi er angemerkt werden, daB die rein historischen Beitrage Quellennachweise 
und klei ne Kommentare verdient hatten. Nicht wenige Leser werden durch solche Hinweise zu 
eigenen Forschungen angeregt - und hi storische Fakten mUssen allemal belegt werden. 

Endlich Mtte man sich eine bescheidene Bibl iographie zur Geschichte vo n Gudensbergge
wi.inscht. Sie hatte nach Demandt o hne Muhe zusammengestellt werden kOnnen. 

Diese kriti schen Einwande schmalern nicht den bereits hervo rgehobenen Wert des Bandes, 
fLir dessen Herausgabe der Gruppe des Vereins der Gudensberger Heimatfreunde herzlich zu 
danken ist. Kurt Giinther 

Pfei ffe r , Ludwig : Die Geschichte des Schlosses Spangenberg. Spangenberg 1987, 120 S. 

Ludwig Pfeiffer hat mit sei nem Band zur 750jahrigen Geschichte des Schlosses Spangen
berg eine gut iIIustri erte Monografie vorgelegt, die uber das engere Thema hi naus fUr den 
interessierten Leser eine Fulle BezUge zur hess ischen Geschichte bietet. Beginnend mit der 
Vorgeschichte von Burg und Stadt Spangenberg, neueren Forschungen uber die beteiligten 
thuringischen Adelsgeschlechter und Landgrafen der ers ten vier l ahrhunderte bis hin zur 
Nutzung als preuBische Forstschule (1907-1939) entwickelt der Verfasser di e komplexe Ge
schichte. 

Im DreiBigjiihrigen Kri eg bewahrte sich di e Burg als uneinnehmbare Festung, di e kriegeri
schen Auseinandersetzungen des Siebenjahrigen Krieges und selbst das Lagerleben kri egsge
fangener franzosicher und britischer ("e ngli scher") Offiziere von 1939-1945 schlagen sich recht 
menschlich nieder. Die sinnlose Bombardierung am I. 4. 1945, drei Tage nach der Riiumung des 
Schlosses, di e Ruinen und besonders der aufwendige Wiederaulbau (1951-1982) werden auch 
durch di e Do kumentarphotos der letzten vierzig l ahre veranschauli cht. 

Das Kapitel"zur Baugeschichte von SchloB Spangenberg", das Gerd Fenner in bewahrter 
Qualitat verfaBte, ze igt die engere Baugeschichte. Mit viel Detailkenntnis werden vorrangig di e 
Kasematten und Bastionen, die teilweise 4fachen Mauerringe se it dem 15. l ahrhundert erfaBt, 
di e di e Uneinnehmbarkeit bewirkten. Vogelschauzeichnungen und vorwiegend farbige 
Grundrisse oder Aufnahmen veranschaulichen die Besonderheiten der Festung uber dem 
wichtigsten Handel ss traBen-Knotenpunkt sUdlich von Kassel. 

Ein preiswert es und auch Uber die engere Region hinaus zu empfehlendes schones Band-
chen! Siegfried Lotze 
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F ri ed r i c h , Arnd : Kloster Haina. Aurnahmen von Julta Brlidern. Konigslein im Taunus : Karl 
Robert Langewiesche Nachfolger Hans Ktister KG 1987. Die Blauen Blicher. 80 S., mit zahlrei 
chen Abbildungen, Photos, Rep roduktionen. 

Im Ju biHi.u msjahr des K10sters Haina legt Arnd Friedrich die hier angeze igte VerofTentli
chung vor. Das Geburtsjahr nir das Kloste r ist uns durch die Kam per Chronik liberliefert. Das 
Zisterziense rkloster ve rdankt sei ne Entstehung dem G rafe n Poppo von Reichenbach-Ziegen
hain und seiner Familie. Obwohl der Versuch mit dem Kloster Au lisburg (um 1140) aur dem 
Ebelsberg bei Lohlbach mit Kamper Mtinchen scheiterte, waren di e Bemlihungen des Griin
de renkels, des Grafen Heinri ch vo n Reichenbach, mit Altenberge r Mtinchen erfo lgreich. Die 
Neugrlindung von 11 88 konnte sich in Aulisburg nlchl behaupten. Oer Grlinder und sein erster 
Abt ve rei nbarten den Ankauf des Dorfes Haina, wo nach Aussiedlung der Bewohner nun in 
rascher Folge die Kiostergebaude erri chte t wurden. Die Bestiftung des K10sters war reic hlich. 
Davon zeugen die Hainaer Hofe in zahlreichen hessischen 5tiidten vo n Frankenbe rg liber Als
feld bis Frankfurt. 

Der vorli egende Jubilaums band vereinigt auf engem Raum und dennoch libersichtlich die 
Geschichte des KJosters mit einer verschwenderischen Flille van Aufnahmen. di e kaum ~in 
Detail auslassen. Sichtbar wird beim Studium des Textes, und das darf hi er wohl besonders 
hervorgehoben werden, daB Eckhard G . F ranz mit seinen 1962r. erschienenen Regesten und 
Urkunden des KJoslers Hai na wie auch Waiter Heinemeycr mit seinen Arbeiten den Boden fUr 
di e wei teren Arbeitcn - und nicht zu letzt nir diesen Band - grlindlich vorbe reit el haben. 

Arnd Friedrich gliedert sein Werk in folgende Abschnitte ; Der Zisterzienserorden (S. 3), 
Die Anfange au r der Auli sburg (5. 5), Die Ve rl egung des Klosters naeh Haina (5. 6) , Der Bau
beginn der K1 0s leran lage n in Hai na (S. 8), Der Einzug der Frlihgotik (S. 14), Von der Pfeiler
basili ka zu r Hallenkirche (S. 18), Die Innenauss tattung der Klosterkirche (S. 36), Die Bau
plast ik der Klosterkirche (S. 40), Die Glaskunst in der Klosterkirche (S. 49), Die Restaurierung 
der Klosterkirche (S. 56), Die Klausurbauten (5. 60), Die Umbauten am Kreuzgang (S. 70), 
Vom Zisterziense rklos ter zum Hohen Hosp ital (S. 71), Der .,Philippstein" (S. 74) , Das Hospital 
zwischen Kontinuilal und Wandel (S. 76). Angehangt sind (S. 81 f.) das Literaturverzeiehnis, 
Angaben liber unverofTentli chte Quell en (aus dem Staatsarc hiv Marburg und aus de m 
Hospi talarchi v Haina) und der Pho tonachweis. 

Die Klosterkirche weisl noch eindrucksvolle Elemente der Romanik aur. Urn 1230 etwa 
setzt de r gotische Bauabschnitt cin. Oh ne Frage haben rranztis ische und westfalische Vorbil 
der Pate gestande n. Insgesamt ist die Kirche nichl nur ein vo rzligli ches Beispiel ziste rziensi
scher Baukunst, sondern einer der frli hesten gotischen Bauten libe rhaupt. Sie steht wli rdig 
neben der Elisabethkirche in Marburg. 

Die Anlage wurde von der Mitte des 19. lahrhunde rts an bi s zur Gegenwart restauriert, 
wobei man vo rhandene Teile mit groBe r Sorgfalt erhalten und in die neuen Erganzu nge n stil
gerecht eingefUgt hat. 

Philipp der GroBmlitige richt ete naeh der Sakulari sierung 1527 in Haina ein Hohes Hospital 
ein, das fUr 100 Hosp ital iten vo rgesehen war. Das Haus, das nach einer Hosp italordnung von 
1535 lebte, hat immerhin mehr als 300 Jahre bestanden, ehe es vo n einem preuBischen Landes
hosp ital abge ltis t wurde, dem dann das psychiatrische Krankenhaus gefolgt ist. 

Man kann s ich nur darlibe r freuen, daB ein so vorzligl iches Buch im Jubilaumsjahrdem KJo
ster geschenkt worden ist. Arnd Fried rich hat mit di esem Werk, das sowa hl historisch wie 
kunsthi storiseh in jeder Hinsich t befriedigen kann , auf engem Raum unter Ausnutzung aller 
Mogl iehkei ten mil groBem personl ichen Einsatz, der liberal! die Liebe zu r Sache spilren laBt, 
die bisherigen Forschungsergebnisse und das Bildwerk sprechen lassen. Wer das Buch zur 
Hand nimmt, legt es so schnell ni ch t wieder weg. Text und Bild verschmelzen zur Harmonie, 
und bei den Abschnitten "Die Innenausstattung der KJosterkirche" wie bei der "G laskunst" 
(S. 36, 49) lohnt sich ein langeres Verweil en, urn di e so li ebevoll ausgeb reiteten Details aufzu
ne hmen. Leide r fehlt der wissenschaftliche Apparat, der andererseits die Lesbarkei t beein
trachtigt hatte. 

Dem Altenberger Dombauverein e. V., Bergisch G ladbach, und seinen Helfern ist e in be
sonderer Dank abzustalten, ni cht zuletzt deshalb, weil fUr den Druck ein ausgesuchtes Pap ier 
ve rwendet worden is t, das bei den Abbildungen keinen Wunsch ofTe n laBt. 

Wir k6nnen nur wlinsc hen, daB di e zahlreichen Besucher des KJ osters, die zu den Festver
anstaltungen im JubWiumsjah r nach Haina kommen. sich di ese einmalige Gabe nicht entge
hen lassen. Kurr Giinrher 
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K ra use, Heinz (Bearb.): Gesehiehte im Dorf. Ze itbilder naeh Chro niken der Sehule Wiera 
1719-1919. Sehwalmstadt-Treysa: Edition Hexenturm Harlwig Bambey (Sehwaim-Typos kripte, 
Band J) 1987, ka,ch. , 126 S., 6 Abb. 

Verf. hat fLir e inen Zeitraum von 200 l ahren nach den aussagekraftigen Chroniken der 
Schule in Wiera, die von den ve rsehiedenen Lehrergenerationen geruhrt wurden, diese "Ge
sehichte im Dorf"vorgelegt. Die Chronisten habe n sorgsam alle doril ic hen Begebenhei ten auf
geruhrt, und dem Leser werden hi er in Auswahl reeht e indrueksvo ll und lebe nd ig Szenen aus 
dem Alltag vor Augen gefUhrt. Hier und da sind Ergan zu ngen vom Verf. ei ngerugt, und das 
Menschenschicksal in Geburt, Hei rat und Tod nimmt einen brei ten Raum ein. Die Chron isten 
berichten uber die Bedrlickungen im Siebenjahrigen Kriege, ube r di e von Ziegenhain nach 
Ameri ka aus marschie rten hessischen Soldaten und deren Riickkehr in den l ahren 1783 und 
1784, iibe r ihnen wichtig e rscheinende Ereignisse aus den Nachbardorfern, iiber den Regie
rungsantritl der Landesherren und de ren Tod, uber Criminalia alle r Art, uber Unwetter und 
streoge Winte r, uber Amerikaauswanderer und deren Erfahrungsbe ri chte. Stolz schildert der 
Chronist, wi e Wiera mil der modern en Technik in Beruhrung kam : "Am 14. November (1909), 
Sonntagnachmiltag, fuhr das Parseval-Luftschiff ub er unser Dorf", und ferner schrei bl er: 
,.Am 16. luli, etwa 5 Minuteo oach 9 Uhr vormitlags , kam das Zeppelin-Luftschiff ,Viktoria 
Luis.e' aufseiner Reise von Hamburg oach Frankfurt uber Wiera. Koll ege Korell (Neukirchen) 
fuhr am Sonntag den 5. 5. mi t di esem Luftschiff von Marburg nach Frankfurt" (S. 116, 11 7). 
Verf. laBI die Zeit nach 1933 ganz auBer Bet racht und schl ieBI seine AusfLi hrungen mit den 
Worten: "Hier beginntjene Phase de r deutschen Geschic hte, in der die Kinder in den Fibeln 
saubere Uniform en tragen und sich vorstellen: "Heil Hitle r! Da sind wir ... !' Und das war der 
Anfang einer Entwieklung flir die Zei t ALS DIE SCHULE AUS DEM DORF GING." 

Ein hochst instruktives Heimatkundebueh flir Wiera und die umli egenden Sehwalmdorfer. 
Leider laBt der photomeehanische Druek zu wiinschen ubrig, ebenso di e Qualitiit der wenigen 
Abbildungen. Verf. hat hi er indessen be ispielhaft aufgewiesen, daB in Sehulehroniken verbor
gene Schatze liegen, di e einer Publikation wtirdig si nd . Hierbei soUte man roit der Geschi ehte 
einer Schule nieht (aus Vorsiehtsgrtinden?) im l ah re 1919 SchluB machen, sondern bis zur Ge
genwart fortschreiten. Eine saehl iche Darstellung ist o hoe Zweifel moglich und erwUnseht. 

Kur( Giinther 

Grebe, Hermann : Die Homberger Rentmeister Hes perg und ihre Nachkomm en. Zu r Ge
sehiehte des hessischen Adelsgeschlechtes von Hesbe rg. - Homberger Hefte 29/87, hrsg. vom 
Zweigve rein Homberg an der Efze des Vereins flir hessische Geschichte und Landesku nde, 
Homberg 1987, 129 S. , 27 'w-Abb. 

Grebe umreiBt die fast 500jah ri ge Gesehicht e des hessischen Geschlechts von Hesberg. 
Dazu hat er in e ioem umfangreic hen QueUeostudium unzahlige Fakten zusammenget ragen. 
Besonders lesenswert wird die Arbeit aber dadureh, daB der Autor zu den familiengeschich tli
chen Hinweisen auch die Wirkensgeschichte der Familienmitgiieder setzt und ihre Bes itzve r
hiiitnisse untersucht und darstellt . Durch diese sehr si nnvollen Ausweitungen wird mil der 
I\.rbeit ein anschaulieher Einblick in die hessische und se it dem 18. Jah rhu ndert pa rti ell auch in 
die preuBische Geschic ht e vermitt elt . 

Es gelang G rebe, di e Stammheimat der hessisehen Hesberg in Salzungen an der Werra auf
zuspUren. Hie r nahm mit an Siche rhe it grenzender Wahrscheioliehkeit der Zweig seinen 
Anfang, auch wenn zu r Zeit der frankische Zweig der von Hesbe rgs durch Hanns von und zu 
Hesberg, Wilrzbu rg. den Ursp rung seine r Familie in die Umgebung vo n Fulda legt. Vieles 
sp richt eben auch fUr die Herkunrt dieses Zweiges aus dem Thilringe r Raum. 

FUr Hessen lassen sich 1457 durch ei nen SUhnebrief (das Original befindet sich im Staats
archiv Marburg) ein "Herman n", "Hentze" und ,.Hans Hessepurgen" nachweisen. FU r die 
Homberger Familie werden dieser Hans, sein Sohn Wolfgang und der Enkel bedeutsam. Vater 
Hans wurde ein bedeutender Kaufmann in de r Stadt, Sohn und Enkel fandeo als Rentmeister 
bzw. Amtmano im hessischen Staatsdienst in Homberg ihr Brot. In besonders exponierte r 
Stellung lebte Heinrich von Hesbcrg. Er war ebenfa lls hess ischer Staatsdiener und brachte es 
zu ei nem ansehnlichen Besitz; ihm ge horten oebe n dem noch heute e rhaltenen Stadthaus 
"Krone" die Guter Lembach, Bubenrode und Willingshain, weiter auch die Burgsitze Ober
moll ri ch, Fritzlar, Wehren und Gudensbe rg sowie mehre re HufengU ter und Zehntanteile in 
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der Umge bung. Hohepunkt seiner Lebensbahn war aber wohl di e du rch Kai ser Ru do lf lI . aus
ges prochene Erhebung in den erblichen Adelsstand im l ahre 1602. 

Sei t dem 18. Jahrhundert dienten die Hesberg-Sohne neben den Landgrafen zu Hessen 
auch den preuBischen Ka nigen, vo rrangig im militari schen Bere ich und immer in ha heren 
Diens tstellungen. Georg vo n Hesberg (1777-1852) sti eggarbi s zum Hessischen Kri egsminister 
auf. 

Ei n Georg von Hesberg (1819- 1873) schied dann aber aus dem Stand der Guts herren aus. 
Die Nachfahren seines Bruders Louis haben inzwischen ebenfall s die Landwirtschaft aufgege
ben, so dal3 von dem einstmals groBen Besi tz ni chts ilbrigge blieben is t, zudem wi rd dieser 
Zweig der Farni lie wohl aussterben. Dagegen tragen die Nac hfahren Georgs, inzwischen in 
bil rge rlichen Beru fen Hitig, den Name n weiter. 

Grebe hat eine inhaltl ich und fo rmal beispielhafte Arbeit vorgeJegt, di e dem an niederhessi
scher Geschichte Interessiert en zahlreiche Fakten, auch ilber die Fami liengeschichte Hesberg 
hi naus, bie tet. All e Aussagen sind quell enmaBig zuve rJassig beJegt, so daB eine aufbauende 
Weiterarbeit gut moglich ist. Oiese wird nach durch ein va n Edith ABmus und Sil ke Urban 
erarbei tetes Namen- und Ortsregister erheb lich erleichtert. Band 29 setzt die sei t Uinge rem 
schon zur Se lbs tverstandli chkeit geword ene gute Tradition der Ha mberger Hefte in il bew~u
gender Weise fo rt und wird der Intention des Ve rfassers , "die nicht unbedeutenden Verdi enste 
des Hauses Hesbe rg urn Hessen und dessen Geschichte" vor der Vergessenheit zu bewahren, 
vall gerecht. Friedrich-Karl Baas 

Be b ra - Bauernda rf und Eisenbahnknotenpunkt. Erinnerunge n an ve rgangene Zeiten, her
ausgegeben van der Stadt Bebra. Horb/Necka r: Geige r-Verl ag 1986, 96 S. , 117 sw. Abb., geb. 

Mit dies em aufwendiggestalteten Band hat sich auch die Stadt Bebra unler di e Herausgeber 
von Bildbanden nach alten Photographien und Postkarten einge reihl, di e in letzter Zeit in sehr 
unt erschi edlicher Qualitat erschienen sind . Der Band zeichnet sich durch ein fli r die Repro
duktion von Photos gilnstiges Format (I9,7x2 1 cm) und durch ein du rchdachtes Layout aus. 
Bild und Textinformation ge ben jeder Seite ein visuell ansprechendes Gesicht. 

Leider la l3t sich erst ab Seite 33 ein Gliede ru ngssystem erkennen. Zur besse ren Oberschau
barkeit ru r de n Leser ware die Aufnahme von "Kapitelil be rschriften" hi lfreich gewesen. Sie 
hatten sich sicher leicht fi nden lassen, z. B. "Die sak ralen Gebaude der Stadt", ..zur Entwick
lungsgeschichte des Bahnhofs", "Katastrophen", "Arbeiten in der Landwirtschaft", "Die Schu
len", "Das Handwerk", "Feste und Feiern" oder "Das Vereinswesen". Der 1979 vo m Magistral 
der Stadt Hofge ismar herausgegebene und van Helmul Bu rmeister und Kl aus-Peter Lange 
erarbe itete Band "AIt-Hofgeismar. Bilder aus einer ve rgangenen Zeit 1870-1925" kann in di eser 
Hinsicht als be ispielhaft gelt en. 

Der sachkund ige Verfasse r der Bebraer Bi ld-Texte, Rudi Eichhorn, teill zu den Abbildun
ge n umfangreiches Informations material mit. Bei vielen Bildern waren sicher zugunsten einer 
besse ren Les barkeit Klirzungen angebracht gewesen. In einem Bildband sallten immer die 
Aufnahme n Vorrang habe n. Diese bes itzen im vorli egenden Band fast durchgangiggute Quali
tat. Abfall ende Beispiele ergebe n sich aus der Natu r der Sache, weiJ nicht das gesamte Bild
material durch professionell e Arbe it entstande n ist. Wilnschenswert ware eine Datierung ihrer 
Entstehungszeit gewesen ; ohne diese Hinweise sind Vergleiche zur Stadtentwicklung seh r er
schwert. 

Trotz der angesprochenen kleinen Mangei ist de r Band der Aufmerksarnkeit der heimat-
ku ndlich int eressie rten Leser zu empfehlen. Friedrich-Karl Baas 

R u nd urn d e n A 1 h e i m e r . Beitrage zur Geschichte und Landeskund e des ehema li gen Krei
ses Rotenburg. Hrsg. vom Zweigverein Rotenburg des Vereins fUr hess ische Geschichte und 
Landeskunde Bd. 9 (1987), 59 S. 

fm Al tkreis ROlenburg haben sich die Freunde der heimischen Geschichte daran gewohnt, 
daB seit 1979 Jahr urn Jahr ein schmales Bandchen "Rund urn den Alheimer" rechlzeitig zum 
Weihnachtsfest auf dem Bilcherti sch li egt. Jetzt ist es schon das neunte Heft , das der Initi ator 
der Reihe und Vo rsitzende des Rotenburge r Zweigvereins, Dr. Fri edri ch Herzog, wie irnmer 
pilnktlich vorgelegt hat. Es um fa/3 t fUnf Beitrage, vo n denen der wichtigste sicher die Ver
offenti ichung der "Spez ialbeschreibung der Dorfschaft Iba 1779" ist, di e Dr. Herzog selbst 
bearbeitete. 
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Oer Herausgebe r begniigt sich ni cht damit, ihren blo8en Text abzudrucken, viel mehr fUhrt 
er in die Bedeutung di ese r Katas tervo rbeschreibung aus Band 2 des .. Lage r, Stuck- uod Steucr
buches 2" va n Iba cin, da der Lese r unse rer Tage sonst mil dem umfangreichen Paragraph en
werk nicht cben viel a nfange n konnte. 

So erfahrt er, daB Iba cin typisches Bergarbeit erdorf gewesen ist, zu dessen Feldmark die 
bekannte Friedrichshiittc gehorte, die Friedrich I. , Landgraf von Hessen uod Konig van 
Schweden, 1732 unweit vo m Do rf anlegen liell, urn das Kupfe r flihrende Schiefe rgeste in di cht 
an seiner Forderstell e verhDtt en zu k6nnen. In § 9 (5. 12) der Katastervo rbeschreibung, .. Mine
ralia" ube rsc hrieben, fin det man nicht nur eine gena ue Auni stung der 1779 vorhand en gewese
nen Gebaude, so nde rn auc h Angaben ube r Produktionsleistung un d Re ingewinn des Unter
nehme ns, di e O rganisatio n des Schi eferbergbaues un d d ie Zahl der h ie rbe i beschaftigten Berg
und Hutt enl eute. $0 gesehen handelt cs sich urn ei ne wichti ge Que Ue aus vo rindust rie ll er Ze it, 
die im neuen "Alheime r" ve ra ITentlicht wurde. Ahnlich in te ressa nt sind d ie ii brigen Ab
schnitte de r Oorfbeschreibung. Sie gewahren uns ei ne n ti efe n Einblick in d ie wirtschaftlichen 
und soziale n Verhaltnisse ei ner Sied lung, di e zum angegebenen Ze itpunkt immerhin 514 Ei n
wohner za hlle, darunter 50 Juden (Ma nne r, Frauen und Kin de r). 

Uber all es undjedes wird man hi er info rmie rt : uber di e GraBe der e inzelnen Grun ds tG cke, 
ihren Wert, ube r die zu e ntrichtende n Z insen und Zehnte n, ii ber die Rechte de r Dorfbewohn er 
wie uber ihre Pnichten, z. B. ihre fa llige n Die nstl eistu nge n. Die Ki rchen- un d Schul ve rhalt
nisse sind so wenig vergessen wi e d ie Besoldung vo n Pfa rrern uod Schu lmeis te rn ode r di e 
Bra ue re ige rech tigkei t. 

Nat ii rli ch is t ei n so alter Text mit ma nchem heute ungebrauchlichen Wort du rchselzt. 
Des halb hat sich der Hera usgeber de r Miihe unte rzogen, zum bessere n Ve rsHi ndni s de r Vo r
beschrei buog nic ht nur d ie befremdlic h klinge nden Ausdrucke zu erkla ren, sondern a uch d ie 
vorkommende n a usgedie nte n MaB- und MUnzeinheiten. OarUber hinaus dUrfl e di e alphabe
tisch geo rdnete Liste all er steue rpni chtigen Ibaer vo m Jahre 1779 den Famili enforschern eine 
willkomme ne Z ugabe sein. 

Zwe i we ite re Aufsatze ru r das vorliegende Heft ste uerte Ru di Eichhorn beL Oer wichtige re 
van beide n unters ucht de n " Vermage nserwe rb des Stifles zu Rote nbu rg im 15. und 16. Jahr
hunde rt ", eine Arbeit, d ie des Verfasse rs Unt ersuchung zum gleiche n Thema a us Heft 5 des 
.,Alheimer" fo rtsetzt. In de m neuen Beitrag ge ht es urn d ie Einna hm en de r Stift sherre n in Geld 
oder Natu ralie n, di e sie vor all e m dazu benu tzten, ihre seelsorge rische n Aufgabe n in Roten· 
burg und in de n benachba rten Oarfern zu erfLille n. 

Seinen zwei ten Artikel hat Rudi Eichho rn de n SchUlern der Ha heren BUrgerschul e zu 
Rotenburg gewidmet (Schul erlisten als genealogische QueUe). Neben der Liste all er SchUler, 
die in den Ja hre n 1866-1871 in d ie Schul e ei ntrate n, findet ma n noch d ie Herkunftsorte und den 
Beru f des Vaters ve rzeichnet. Es kann nicht ve rwundern, daB d ie aUe rm eisten Schiile r aus 
Rotenburg se lbst Slammen und nur recht weni ge aus ande ren Hei mato rten. 

Interessant ist, daB d ie ha here Biirge rschu le noch lange kein Gymnasium war - das en t· 
stand e rst 1924 in Ro tenburg. sondern e ine 1849 gegriind ete stad tische Privatschu le, di e flir 
diejenigen Junge n, di e spa ter ei n Gymnas ium besuchen woll te n - Madchen wa ren zu der Zeit 
noch von der ha he ren Schulbildung ausgeschlossen - auch Late in uod F ra nzosisch als Fremd
sprachen anbo t. Sie gait dam it ganz offi ziell als "Vorbereitungsschul e flir das Gymnasi um", 
meis t wo hl das oahegelege ne von He rsfe ld, wie in einer Ro tenburger Rechnung fU r das Jahr 
1869 zu lesen ist (vg!. auch Kar! Geise l, Zur Geschichte der hohrern Bii rgerschule a. d . Fu!da. -
I" ZHG 88, 1980/81, S. 207 f.). 

Os kar Probste r steue rt Jugenderinn erungen an seine Heimatstadt Berka bei, di e jetzt 
unmitlelbar jenseits der Grenze zur OOR gege niiber von O bersuhl (Altkreis Rotenburg) li egt. 
UrspriingJ ich Hers felde r Besitz, findet sich de r O rt heute in der Spe rrzone, die di e OOR zu r Er
schwerung von Fluchtversuche n ihre r Burge r an ihrer G re nze zur Bundes republik Deutsch
land e inge ri chtet hat. Probste rs Erinne rungen ("So war me in Se rka") flihren in di e Zeit vor 
Ausbruch des Zweite n Weltkri eges zuriick und e ntfa lten ein so lebendiges Bi ld di ese r Kl ein
stadt, daB jeder alt ere Leser, der selber in ahnliche n Verhaitni ssen wahrend der Zwische n
kriegszeit aufge wachsen ist, sich in sei ne eigene Jugend zuruc kve rsetzt ruhle n kann : Segeben
heiten wi e Schlachtfes t, Kuche nbacke n und anderes verdeutli chen d ie Lebensumsta nde der 
Jahrze hnte zwischen 1920 und den friih en dreiBiger Jahre n, wi e es anschauli cher ni cht hatte 
dargestellt werd en konne n. 

"Oer Teufel und die Eise nba hn" ist ei n Ku rzbeit rag vo n Else Klingelho ITe r uberschrie ben, 
der auf ei ne Begebenheit a us den Anf<i ngen der Eisenbahn Kassel-Rotenburg-Be bra zurii ck
geht und zeigt, in welch pani sche Furcht das neue Verkehrsmittel manche Menschen versetzen 
ko nnte. Waldemar Zillinger 
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Si p p el, Hei nri ch : Ein Streifzug durch die Schlitzer Geschi chte. Anmerkungen zur Vergan
ge nheit der Kernstadt Schlitz und der SchlitzerUinder Dorfe r. Hrsg. v. Magistrat der Stadt 
Sch1itz 1987, 270 S. 

Mit se inen beiden Serien "Schlitz im SpiegeI de r Geschichte" und ",S tudi en zur Schlitzer 
Geschi chte"', von den en bisher insgesamt 30 Hefte erschienen sind, empfahl sich Heinrich 
Sippel schon langst rur e ine grollere Darstellung de r Geschichte seiner Heimat. lm Auftrag des 
Magistrats der Stadt Schlitz begann er deshalb im Herbst 1985, sich mi t de r Ausa rbeitu ng des 
nun vorgelegten umfangreichen Buches zu beschaft igen. 

Drei Griinde, so ruhrt der Verfasser in seinem Vorwort aus, hatten ihn veranlallt, seine 
Arbeit Gber die Historie der Burgenstadt nur e inen "S treifzug" durch die Schlitzer Geschichte 
zu nennen : Erstens gebe es noch erh ebliche LGcken be i der Erforschung der Sch litzer Ge
sc hi cht e, zweit ens werde ei ne ins Detail gehende wi ssenschaftl iche Darstellung kaum mehr 
bezahlbar, und drittens sei es seine und des Magistrats Auffassunggewesen, es soUte e in echtes 
"Heimatbuch '" entstehen mit vielen Bildern, das auch das "li ebenswGrdige Geranke von Sagen, 
HistOrchen , Brauchtum, Sitte und Tracht" nicht ausspa re . Und fUr diese Art de r Darstellung 
schi en dem Verfasse r di e Beze ichnung "Streifzug" am ehesten geeignet zu se in . 

Entspechend locker gibt sich der Text. Er ruhrt den Leser von der Vorgeschichte Bucho
ni ens Gber se ine spate re geschi chtliche Entwicklung bis in unsere Tage, und das auf e ine recht 
unterhaltsame Weise. Wie angekGndigt werden dabei auch di e Gbrigen Lebensbe reiche des 
Schlilzer Volkchens wie SiHe und Brauchtu m ode r die SchlitzerTracht nicht vergessen. lmmer 
wiede r ko mmen Zeitgenossen in den jeweiligen Abschnitten der Darste llung zu Wort, zuletzt 
der Verfasser selbst, der Kindheitserinneru ngen an das Ende des Zweiten Weltkrieges und die 
Besetzung der Stadt durch die amerikanischen Truppen beisteuert. Bei wi chtigen Anlassen 
werde n Dokumente ziti ert, mittelalterliche sos.ar in ihre r urspriingiichen Sprache, dem Latei 
nischen. Da aber haufig eine genaue deutsche Ubersetzung des wiedergegebenen Textes fehlt, 
hat zwar der Latei nkenner seine Freude an der alten Gelehrtensprache, der sp rachunkundige 
Geschichtsfreund aber muB sich mit ei nem Hinweis auf die Bedeutung der ihm unve rstandli
ch en Worte begnGgen (so z. B. S. 78179). An anderer Stelle dagegen - wie bei de r Erlaulerung 
de r sogenannten Charta Hatto nis von 852 (S. 60) - druckt Sippel eine wortgetreue Ubersetzung 
der mitgete ilten Urkunde ab, freilich unte r dem Vorbehalt, daB sie echt sei und keine Fal
schung. Er begrGndet sein unterschiedliches Verfahren mil de r Bemerkung, in den Jelzten 80 
Jahren seien gelegentlich aus lalei ni schen Texten fuJdische r Urkunden falsche Schli.isse gezo
gen wurden, und dem woll e e r auf diese Weise begegnen. 

BewuBt selzt Sippei unte rschi edli che Drucktype n zu G estaltungszwecken ein . Was ihm 
wi chtig e rscheint, wird durch Fettdru ck hervorge hoben und so dem Leser sichtbar gemacht. 
Namen schreibt er grundsatzlich nur mit Grol3buchstaben, obgleich das sicher ni cht nach 
jede rmanns Geschmack ist, doch haben sich die Freunde seiner Schriften schon langst an di ese 
Eigenheit aller seiner Veroffentlichungen gewohnt. 

Eiligen Lesern kommt das Inhaltsverzeichni s des Buches sehr entgegen, denn seine 18 
Kapitel sind nicht nur mil e inpragsamen Uberschriften versehen, sondern auch noch in meh
rere weitere Unterabschnitte gegliedert. So leann sich jeder Benutzer rasch zu rec htfinden, 
zumal de r am Ende des Bandes beigegebene Index der Personen- und Ortsnamenjeweils die 
Se ile angibt, auf der man den gesuchten Namen ode r Ort finden kann. 

Ihrem Vorsatz getreu statteten Autorund Verlag das Werk mil zahlreichen Photos, zum Teil 
sogar in Farbe, aus, die den Textteil des Buches ganz ausgezeichnet unterstUtzen. Gelegent
lich werden zusatzlich dazu Kartenausschnitte oder der GrundriB einer Kirche abge bildet, 
ode r es wird eine kGnstlerische Darstellung herangezogen, wenn sie si ch zur Illustration des 
Gewii nschten gerade anbiete t. 

AbschlieBend kann gesagt werden, daB es Heinrich Sippe l gelungen ist, wi e er es sich vorge
nommen hat, ein echles Heimatbuch zu schaffen, das siche r viele Schlitzer ansprechen wird. 

Waldemar Zillinger 

D op pert, Michael: Die EnlwickJung der landlichen Kulturlandschaft in der ehemaligen 
Grafschaft Schlitz unter besonderer Beriicksichtigung der Landnulzungsformen (Mainzer 
Geographische Studi en, Heft 29). Mainz 1987, 204 S., 25,- OM. 

Das vorliegende Werk ste Ht eine bemerkenswerte regional e Studie dar. Ausgehend von der 
Wilstungsbewegung des Spatmitteialters stellt M. Doppe rt anhand von zeitge nossischen 
Archivalien die Geschichte de r Landschaftsgestaltung im Raum Schl ilz dar. Entwicklunge n in 
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Land- und Forstwirtschaft sowie ihre Abhangigkeit von sozialen und demographi schen Fakto
ren werden analys iert und ihre Auswirkungen auf das his tori sche und rezente Landschaftsbi ld 
dargestellt. Oabei geht es darum, zu erkJaren, wie eine Landschaft ihre heutige Form bekom
men hat. 

Ausgehend von den so gewonnenen Erkenntnissen formuli ert der Autor eine ganze Reihe 
von Forderungen, die sich einer historisch bewuBten Landschaft splanung steUen, einer Land
schaftsplanung also , die sich von der meist (ooch?) ublichen , 6konomisch-t echnokrati schen 
Vorgehensweise unt erscheidet. Gerade di es verl eiht der Studie, di e si ch nur au f einen sehr 
kJ einen Raum bezieht, eine uberregionale Bedeutung. 

Anzuzweifeln sind abe r, auch wenn dies nicht den Schwerpunkt der Arbeit trifTt, Dapperts 
Aussagen zur Vor- und FrGhgeschichte des Raumes. Die Tatsache, daB nur Htigelgraber als 
vorgeschi chtliche Rel ikte bekannt si nd, bedeutet ni ch t, daB es ande re nicht gibt, eher ist von 
ei ner erhebli chen Forschungslticke auszugehen. 

Schwerwi egender scheinl zu se in, daB jeder Hinweis aufimmissionsbedingte Waldschaden 
fehlt, obwohl es kaum glaubhaft ist, daB so1che nichl vorhanden sind. Hier ware selbsl bei 
lGckenhaftem Forschungsstand ein Hinweis auf die dadurch veru rsachlen langfristigen und 
schwerwiegenden Veranderungen des Landschaftsbildes angeb racht. 

Ungeachtet dieser Krilik handelt es sich um eine gule und malerialreiche, durch zahlreiche 
Kartenskizzen und ein umfangreiches li te raturverzeichni s abgerunde te Arbeit zu einem sehr 
wichtigen und aktuell en Thema. Micha Rohring 

Sippel , Heinrich : Schlitz - wie es unsere GroBeltern noch kannten (Heft 18 der Reihe 
"SchliIZ im Spiegel der Geschichte"), im Selbslverlag des Verfassers 1988, 44 S., 18 sw. Abb. 
geh., 7,- DM. 

Heinrich Sippellegt, wie dem Vorworl zu entnehmen is I, nach "weit uber ei nem lahr" wie
der eine Publikation in einer seiner beiden Heftreihen vor. Gemessen an der bisher unheimli
chen Dichte der Erscheinungsweise ("Schlitz im Spiegel der Geschi chle" - bisher 17 Heft e, und 
.. Studien zu r Schlitzer Geschichte", insgesaml13 Heft e) mag diese Aussage stimmen. Der ver
liingerle Abstand hat dem neuen Heft leider aber nicht zu einer Qual ita tssteige rung verholfen. 
Die bisher vorgelegten Hefte haben durchweg Anerkennung gefunden. Ob das fU r Heft 18 auch 
so sein wird , ist fraglich. 

Der Text bestehl aus zwei Teil en. Teil 1 zili ert Aussagen aus einem Zeilzeugenprolokoll. 
Informant iSI der 1896 in Schlitz geborene leineweber Wilhel m Suppes, der durchaus festhal
lenswerte Informationen zu erzahlen weiB. Sippel unterbricht den Berichlerstatt eraber immer 
wieder durch Erganzungen und Kommenlare. Die Milleilungen Suppes - sie reichen von der 
Arbeitswelt der Stadlbewohner, den Schlitzer Brunnen, vom Ludwigsbad, von der KapeUe im 
Torgarlen, tiber den Eisenbahnbau und die Kaiserbesuche in der Sladl - werden dadurch 
unliebsam unterbrochen und beeintrachtigen di e ei ngangige Lekttire. Der Verfasser schadet so 
seinem Anliegen, die milleilungswerten Details an den Leser in ansprechender Form weiter
mgeben. Oer dauernde Wechsel von Zitat, Erganzung und Kommentar machl das Heft schwer 
lesbar. Es ware hi er wohl besser gewesen, zuersl die QueUe gesc hlossen sprechen zu lassen und 
sie dann zu kommentieren od er aus den Informalionen einen in si ch geschlossenen Berichl zu 
erarbeiten. 

Diese Krilik gilt auch fUrTeil2 des Heftes, der aus dem Tagebuch der spateral s Schriftslelle
rin hervorgetretenen, 1879 geborenen Gratin Elisabelh von Schlitz, genannl von Gortz, ziti ert. 
Es handelt sich urn den 3. Teil der Aufzeichnungen einer Heranwachsenden. der die Zeit vorn 
24. Januar bis 26. Mai 1894 behandelt. Das junge Madchen schildert aus der Perspektive der 
Oberschicht das Leben in der KJeinstadt kurz vor der lahrhundertwende. Ihr Interesse erreg
len di e Hof- und Kosttimballe, ein Ausflug nach Fulda. die eigene Kontirmalion und der dritte 
Kaiserbesuch bei ihrer Familie in Schlitz. 

Leider zerredet Sippel auch hier den Originaltexl durch seine zwar sehr sachkundigen Hin
weise, di e die Publikation durchaus aufwerten, aber die Les barkeil nachteilig bee inlrachligen. 

Oruck und llIustralion des Bandchens sind, wie schon in den anderen Heften, vorbildlich. 
Der Band kann beim Verfasser, Ingendorfer H6he 20, 5024 Pulheirn-Stommeln, erworben 

werden. Friedrich-Karl Boas 
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Sip p el , Heinrich : Schlitz - wie es unsere UrgroBeltern noch kannten. Schlitz im Spiegel der 
Geschichte, Heft 19. - Im Selbstverlag des Verfasse rs, Schlitz 1988. 44 S., 24 Abb., 7,- OM. 

Mit nur drei Monaten Absland zu m Jetzten Heft legt Heinri ch Sippel eine weitere Arbeit in 
se iner Reihe "Schlitz im Spiege l der Geschichte" vor. Sie schli e8t die 1982 begonnene Folge 
unler dem Titel "Schlitz - wie es unsere Eltern noch kannten" mit Beri chten aus dem Schlitz 
der UrgroBeltern ab. 

Im Vergleich zum vorausgegangenen Heft habe n die AusfU hrungen darstcllerisch gewoD
nen. Die kl eine Arbeit bietel Anekdotenhaftes und in sachlicher Berichtsform Mitteil eDs
wertes uber Lo hmarken, di e ehemalige medizini sche Versorgung der Stadt, bemerkenswerte 
Kriminalfalle, uber die Rechte und Pflichten der "Standesherrlichkei l", uber journalistische 
Arbeiten des "Schlitze r Boten" sowie uber die Probleme der Stadt mit einem trunksuchtigen 
Nachtwachter und dem damals allgemein hohen Branntweinverbrauch. 

Alle di ese Mitteilungen sind an Personen gebunden; di ese personliche Seite macht di e Bei
trage besonders interessant. SippelliiBt moglichst in ali en in sich geschlossenen Abschnitten 
Zeitgenossen zu Wort ko mmen ; dies mal oh ne sie durch Kommentare zu unterbrechen. Seine 
Darstellung gewinnt so an Originalitat, die der Lesbarkeit gut tut. Ein leilende und einord
nende Hinweise begieiten di e ziti erten Texte sehr behutsam. 

Leider sind von den 24 schwarz-weiBen Abbi ldungen nur zwolf direkt aus Schlitz. 
Friedrich-Karl Baas. 

v 0 I ke r , Karl-Hermann (Hrsg.) : Wiesenfeld. 10hanniterkommende - Hugenonen- und Wal
denserkolonie -Industriehof. Eine Oo rfgeschichte zur 750-Jahr-Feie r in 1988. Unter Mitarbei t 
von Gerhard Beaupain, Helmut Beaupain, Ul rike Combe-von Nathusius, Lydia Dais. Waiter 
Hollmann, Rudolf Jockel, Theo Kiefner, Ulri ch vo n Nathusius, Hugo Pfendesack, Brigitte 
Poniet, JUrgen Renner und Ernst Sobotha. - Burgwald-Wiesenfeld 1988, 192 S., 170 Abb., 
30,- OM ; bereits vergriffen. 

Zum groBartig begangenen lubilaumsfes t, an dessen Gestaltung in bewundernswerter 
Weise wirkli ch das ganze Dorf beteiligt war, erschien auch, von Karl-Hermann Volker redigiert 
und herausgegeben, eine in zweifacher Hinsicht beachtenswerte Festschrift . Einmal ist es Her
ausgeber und Autoren gelungen , drei sehr unterschiedli che Komplexe der Dorfgeschichte zu 
einer geschlossenen Darstel\ung zusammenzufUgen. Zum anderen zeichnet sich der Band 
durch eine besonders gelungene typographische, layoutmaBige Gestaltung aus. 

Inhaltlich deckt die Schrift die Entstehungs- und Entwicklungsgeschi chte der lohanniter
kommende von etwa 1230 bis zu ibrer Auflasung im lahre 1527 mi t dem Bau einer bemerkens
werten Kirche ab, weiter behandelt sie die Geschichte und neuere Entwicklung Wiesenfelds 
nach der Ansiedlung der ersten "neuen Partien" von Kolonisten mit lusammen 57 Personen, 
vorwiegend Bewohner aus dem Dauphine, im Jahre 1721, und schlieBlicb stellt sie den Werd e
gang des im Mai 1936 unter groBen GeheimhaJtungsvorschriften begonnenen Baus der Luft
munitionsanstalt ("Muna") und deren 1947 beginnende Entwicklung zum Industriehof dar. 

Volker hat fLir viele der Entwicklungsabschnitte lei stungsfahige Autoren gefunden, deren 
Namen flir QualiUitvolle Arbeit burgen, alien voran Theo Kiefner, seit Jahren als Waldenser
Spezialist bekannt. Ihm stehen aber auch die anderen Autoren, z. B. Helmut Beaupai n oder 
Ulrich von Natbusius, ni cht nach. 

Was an Darstellungswtirdigem ni cht durch Mitarbeiter abzudecken war, hat Volker selbst 
bearbeite t. Sein Anteil an der Publikation ist leider aber nicht gleich auf den ersten Blick 
erkennbar. Er ist durch eine eigenartige Kennzeichnung der Autorenschaft - dies trifTt ubri
gens auch flir di e anderen Beitriige zu - verdeckt. Hier ware eine eindeutige Abzeichnungaller 
Arbeiten sinnvol\ gewesen, um spateres Zitieren zu erleichtern und zuverlass ige bibliographi
sche Angaben moglich tU machen. Wegen der besseren Obersichtlichkeit wareauch eine Tren
nung der Anmerkungen von den Quellen und Literaturangaben gut gewesen ; erstere hatten 
besser unler den Beitragen ihren Platz gehabt. Eine weitere Empfehlung betrifTt die abge
druckte Katastervorbeschreibung. Alle Quellenbearbeitungen soli ten aus Grunden der Ein
heitlichkeit oach den "Grundsatzen fUr die auBere Textgestaitung bei der Herausgabe von 
Quellen zur neueren Geschi chte", BHitter fUr deutsche Landesgeschichte, 98. 19., 1962, S. 1-11, 
erfolgen. 

Diese kleinen kritischen Anmerkungen soli en der Anregung di enen; sie schmalern den 
Wert des Baodes nicht. Friedrich-Karl Baas 
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M i s t e re k, Dieter: In ners tiidtische KlimaditTerenzierung vo n Marburg/Lahn - ein Beitrag 
zu r umwelto ri entiert en Stadtplanung(Marburger Geographische Schriften Heft 106). Marburg 
1987, 1545., 23 Abb., 16 Tabellen, 16 Karten. 

In der Literatur linden sich seit dem 15. lahrhundert verstreut Aussagen darOber, daB di e 
EingrifTe des Menschen in die Natur durch dichte Bebauung klimatische Auswirkungen haben 
und sein Wohlbelinden haulig negativ beeinHussen. All erd ings kam es ers t 1833 durch L Ho
ward zur ersten genaueren Analyse lufthygienischer Zusammenhange am Beispiel Londons. 
Systematische und methodisch ausgefeilte Untersuchunge n zu m Mi kroklima der Stadt wur
den erst in den 20er Jahren unse res lahrhunderts in nennenswertem Umfang vo rgenommen. 
Nun li egt mit der erstcn Arbeit von Dieter Mistcrek eine weitere Regionalanal yse vor, di e 
sowohl wissenschaftlicher Detailkenntnis dient als auch zur G rundlage sinnvoll er Stadtpla
nung werden kann und so il. Die Sensibili sierung fLir okologische Zusammenhange in unse rcn 
Tagen laBt hotTen, daB den Anregungen, die diese Arbeit enthalt, bei kommunalpolitischen 
Entscheidungen ein hoher Stellenwert beigemessen wird. 

Der Verfasse r charakterisiert zuniichst di e topographi sche Lage und die stadtebauliche Ent
wicklung des Unters uchungsraumes. Marburg ist kJimatologisch insofern interessant, als es 
eine hohe Reliefenergi e hat und makroklimatisch den Obergang vo n ozeanischem zu konti
nentalem Klimacharaker repriisentiert, obwohl ozeanischer Ei nfluBleicht dominiert. In der 
anschli el3e nden EinfLihrung in die Methoden der MeBwerterfassung zeigt sich Priizision. Die 
Problematik der Interp retation der Mel3ergebni sse des Klimas konnen in dichter bebauten 
Gebieten kl einriiumig und gegebenenfalls stark variieren. Fehlinterpretationen sucht der Ver
fasse r des halb durch mobile Messungen auf ausgekJOgelten MeBstrecke n zu ve rmeiden. 

(Die wohl mehr zur Illustration beigefLigten Photos der MeBstellen - ohnehin in photogra
phisch unzulanglicher Qualitat abged ruckt - sind o hne Erkenntniswert und daher OberflUssig. 
Was so li z. B. auch ein Photo mit dem Titel : "Typ isches StraBenbild des SOdviertels" o hne 
Vergleichsphotos aus anderen" Vierteln", aus denen relevante Unterschi ede sichtbar werden?) 

In einzelnen Kapi teln werden aufder Basis vieler MeBdaten (all ein der Anhang umfaBt ca. 
20 Seiten) die Charakteri stika der Temperatur, des bodennahen Windfeldes und der Luftfeuc h
te im Tages- und Jahresgang erortert. Die jeweiligen Abhii ngigke iten von der Witterung, dem 
Bau korper und dem naturgege benen Relief werden typisiert und ausgewertet. 

Die Umsetzung der MeBdaten in Diagramme geschieht mit Hilfe des Computers und durch 
Zeichnung von Iso-Linien bzw. gestuften Richtungspfeilen in physikalische Karten des Unter
suchungsraumes. 

Dem Phanomen dcr Schwii le, ein stark subjektiv geHirbtes Empfinden der Unbehaglich
keit, ist ein gesondertes Kapitel gewidmet. Die Ergebni sse der Un tersuchung sind , wie auch 
der Autor einraumt, einerseits wegcn der subjcktiven Faktoren, andererse its wcgen der 
Schwierigkeit bei der Erfassung der rel evanten Grol3en: Lufttemperatur, Luft feuchte, Wind
geschwindigkeit und .. atmosphiirische Gegenstrahlung" im Zeitablauf problematisch. 

Die Zusammenfassung der Ergebni sse und di e sich ergebenden Planungshinweise si nd 
knapp und prazise formuliert. Dabei verweist der Verfasser besonders auf die Notwendigkeit, 
die Prozesse des Luftaus tauschs und der Luftern euerung (Kaltluftschneisen) bei Planunge n 
zu beach ten und SchadstotTakkumulationen gering zu halten, wenn moglich zu redu zie ren. 
Der pos itive Einflul3 von GrOnzonen fUr die Klimahygiene der Stadt wird ditTerenziert (beson
ders niitzlich ist hohe Vegetation ; geringwertig sind Rasenflachen !) an hand dcr konkreten 
~eBergebnisse nachgewi esen und den Planern ins BewuBstein gehoben. Vorschlage fUr ko n
krete .. MaB nahmen in einzelnen Stral3enziigen oder Stadtvierteln erganzen di e allgemeingOlti
gen Uberlegungen. 

Fazit : Ein wichtiger wi ssenschaftlicher Beitrag (gerade noch) zur rechten Zeit! 
KJaus Keimer 

K I ii v e r , Hartmut : Bundeswehrstandorte im landli chen Raum. Wirtschaftsgeographi sche 
Auswirkungen der Garnisonen Diepholz und Stadtallendorf. MarburglLahn : Selbstverlag der 
Marburger Geographischen Gesellschaft e. V. 1987, 194 S. , MarburgerGeographische Schriften 
Hen 107. 

Schon beim ersten Durchblattern der von Hartmut Kli..iver im Fachbereich Geographie der 
Philipps-Universitat eingereichten Disse rtation, die nun als handli ches kleines Biichlein vor
liegt, erkennt der Lese r, welch eine FOlie von lnformationen hier aufbereitet wurde. Sicher ist 
es ri chtig, wie der Verfasser in seinem knappen Vo rwort schreibt, daB seiner Untersuchung 
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durch das besondere Sicherheitsbedli rfnis der Streitkrafle gewisse Grenzen gezogen wurden, 
doch zeigt e in Blick in das Inhaltsverzeichnis, daB gerade zu r Frage der wirtschaflsgeographi
schen Auswirkungen der ausgewahlten Standorte von ihm eine groBe Zahl unterschiedlicher 
Gesichtspunkte be rO cks icht igt werden konnten. Das ist urn so erfreuli cher, als es bisher zu 
dem angeschnittenen Thernenbereich nur einige wenige Darstellungen gab, di e zudem vor 
all em darunter lilten, daB sie hochstens ansatzwe ise versuchten, die wirtschaftliche Bedeu tung 
einer Garnison zu regionali sieren. 

Die vo rliegende Arbeit setzte sich von Anfang an ein ehrgeizigeres Ziel : Sie versuchte, 
durch Erweiterung der bisher ge brauchl ichen Untersuchun gsmethoden zu ze igen, welchen 
EinfluB eine groBere Bundeswehreinheit mit ihrem dazugehorigen Verwaltungsapparat auf 
eine Kleinstadt und den sie umge benden Jandlichen Raurn haben kann . Deshalb wahlte der 
Verfasser zwei Bundeswehrstandorte - Diepholz in Niedersachsen und Stadtallendorfin Hes
sen - flir seine ve rgleichende Untersuchung aus, weB beide Orte etwa diesel be Einwohnerzahl 
haben und beide auch liber jeweils eine verhaltnismaBig starke Garnison verflige n. 

BewuBt wurde in Kaufgenommen, daB andererse its beide Stadte erh ebliche Strukturunter
schi ede au fweisen ; vielmehr schi en es flir di e Untersuchung vorteilhafl zu sein, daB einerseils 
Diepholz fas t vollstandig auf die Bundeswehr und sonstige offentli che Verwaltungseinricb
tungen ausgerich tet ist, wahrend andererseits Stadtall endo rf noeh zusatzlich liber Industri e
betriebe verfligt, so daB unterschiedliehe Entwicklungen deutlich sichtbar gemacht werden 
konnlen. 

Es ist an di ese r S te ll e ni cht moglich, auf die zahllosen interessanten Ei nzelheiten der Studie 
einzuge hen. Soviel sei nur gesagt ; G leich, ob es sich urn den EinfluB der Bundeswehr auf den 
Bau- und Wohnungsmarkt handelt oder darum, wie di e Streitkrafte in ihrer Eigenschaft als 
offentli che Auftraggeber auf die Region einwirken, urn nur zwei wi chtige Kapitel des insge
samt ze hn Absehnitte umfassenden Buches zu nennen, liberal! hat der Verfasser exakt recher
chi ert und seine Ergebnisse noch durch Tabe ll en und Schaubilder verdeutlichen kOnnen. So 
entstand ein lebendiges Bild der vielfachen Verflechtungen zwischen militarischem und blir
gerlichem Bereich in den beiden Stadten und den sie umgebenden Regionen, das stellvertre
tend fLir manche andere Garni son in der Bundes republik Deutschiand sein dlirfle. Bei einem 
kritischen Abwagen der verschi edenen Faktoren, die vo n einem Bundeswehrstandoft auf die 
betreffende Kommune und das sie umgebende Umland ausgehen, scheinen alles in a ll em di e 
auf der Hand li egenden Vortei le die auch ni cht zu Obersehenden Nachteile bei weitem zu Ober
wiegen. Das jedenfalls ist das Ergebni s der Unters uchung. Waldemar Zillinger 

B I u me , Dieter, und R u nz h e i mer , JOrgen : G ladenbach und SchloB Blankenstein. Aus Ge
schichte und Natu r eines Amtes im hessischen Hinterland . Hrsg. von der Ku r- und Verkehrs
gesellschaft Gladenbach mbH anI. der 750-Jahrfeier. Marburg: Verlag Hitzeroth 1987, 452 S., 
zahl r. Abb. und zwei Faltkarten. 

Das vorliegende Buch erschi en aus AnlaB des 750jahrigen Jubilaums der Stadt Gladenbach. 
Dabei handelt es sich urn den ersten Band einer vom Wolfram-Hitze roth-Verlag geplanten 
Stadtereihe mit dem Titel .,Hessische Heimatblicher". Damit liegt nun neben den Arbeiten 
vo n Karl Huth (1974) und Hans Chri stian Mika (1980) eine weitere Publikation zur Geschichte 
Gladenbachs vor. Der erste Abschnitt beschaft igt sich mil der Geschichte des Gerichtsbezirks 
Gladenbach und des Amtes Blan kenstei n, die zugleich di e Geschichte Gladenbachs und seiner 
14 Stadlteil e ist. Behandelt werden u. a. di e Besiedlung dieses Raumes bis zu r frli hfranki schen 
Zeit, di e Bildung der Zentbezirke - die Zent Gladenbach umfaBte das obere Salzbodetal und 
die obere AJlna - , die Entstehung des Lahn- und Hessengaus und der im Besitz der Herren von 
Meren berg befindlichen Grafschaft Ruchesloh, deren Mitt elpunkt Gladenbach war, die Her
ausbildung des Geri chts Gladenbach, dessen Bezirk mit dem ehemalige n Hundertschafts
bezirk identi sch ist und das durch seine Grenzlage und die vo n Mitteldeutschland Ube r Mar
burg und Siegen nach Koln fUhrende Hohe StraBe besondere Bedeutung gewann, so wi e die 
Roll e Gladenbachs in den territorialen Auseinandersetzungen zwischen Hessen, Mainz und 
Nassau. Nach langwierigen Kampfen gelang es den hessischen Landgrafen, sich des Besitzes 
von G ladenbach und des Amts Blankenstein zu versichern. Sie Obertrugen die dorti ge Verwal
tung einem Amtmann und dehnten ihre Herrschaft am Ende des 15. Jahrhunderts auch auf den 
Breidenbacher Grund aus. In den Bereich der Amtsverwaltung fielen oeben Gerichtskompe
tenze n die Steuererhebung und di e Heranziehung der Baue rn zum Waffendieost auf der 
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Grundlage der tiberlieferten Lehn- und Landfolge. Nach dem Tode Philipps des GroBmtiligen 
(1567) gelangte das Amt Blankenstein zunachst in di e Landgrafschaft Hessen-Marburg, war 
dann zwischen Hessen-Kassel und Hessen-Oarmstadl umslritl en und kam 1648 endgultig an 
letzteres Haus . Seit dieser leit war das Amt Blanke nstein mit GJadenbach ein wichtiger 
Bestandteil des darmsti:idtischen Hinterlandes. 

Im fo lgenden schildert Armin Sieburg den Weg vom Ami Blanke nslein zum GroBkreis 
Marburg-Biedenkopf im Spiegel der Behordengeschicht e. 1866 muBte Hessen-Oarmsladt das 
.,Hinterland" an PreuB en abtreten, das nun zum preuBi schen Kreis Biedenkopf gehorte. Nach 
dessen Auflosung im September 1932 bildete der Raum Gladenbach vorubergehend ei nen Teil 
des GroBkreises Oillenburg, gelangte aber bereits im folgenden Jahr erneu t an den inzwischen 
wiedererrichteten Kreis Biedenkopf, der mil Wirkung vom I. Ju li 1974 im GroBkreis Marburg
Biedenkopf aufging. 

Die folgenden Kapitel behandeln die Geschichte der Burg und des Schlosses Blankenstein
zu erwahnen ist hie r, daB der 1519 aus se inem Land ve rtri ebene Herzog Ulrich vo n Wurtt em
berg vorubergehend im SchloB Blankenstein Aufnahme fand, wobei es ri chtig heiBe n mu B, 
dal3 Kai se r Karl V. nach der Achtung Ulri chs von Wurll cmberg ni cht seincrn Sohn. sondern 
seinem Brudcr, dem Romischen Konig Ferdinand. ubenrug -, das Gcrichtswesen vom mitt el
alte rl ichen lent- und Rugegericht bis zum Land- und Amtsgericht der Neuzeil, die Forsten, 
den im 17. Jahrhundert auslaufenden Si lberabbau, G ladenbach als Marklflecken - der un er
hielt erst 1937 das Stadtrecht - , Handel, Handwerk und Industne, die Geschichte der Gladen
bacher Juden - der erste Gladenbache r Jude ist 1610 nachweisbar, ein jiidischer Lehrer wird 
erstmal s 1738 genannt, dartiber hinaus finden sich hi er viele Hinweise uber die Lebensve rhalt
nisse de r Gladenbacher Juden, die wi e andernorts uberwiegend vom Handel lebten - , die 
kirch lichen Verhaltni sse - im Mitl elait er war Gladenbach der Sitz eines kirchli chen Sendge
ri chts, hinzuweisen ist hier auf ein Verzeichnis der Gladenbacher Geistlichen von 1300 bis 1700 
-, sowie die Geschichte der mit der Kernstadt Gladenbach im Rahmen des Landentwicklungs
planes von 1971 verbundenen 14 Ge meinden. 

Oer folgende Abschnitt enthal t Lebensbilder bedeutender Personli chkeiten aus fUnf Jahr
hunderten, deren Wirken mit Gladenbach ve rbunden ist - gena nnt se ien der Theologe und 
Padagoge Johann Christoph Stockhausen, der Kirchenreformer Johann Jacob Ludwig HufTell 
und der Wegbereiter der Einheitskurzschrift Eduard PfafT - , die allerdings unsystematisch 
ohne Berucks ichtigung einer chronologischen oder alphabetischen Reihenfolge zusammenge
stellt worden sind. Oas abschlieBende Kapitel behandelt die Naturund Landschaft des Gladen
bacher Raumes, wobei dem Leser viele Einzelheiten uber di e Erdgeschichte, das KJ ima, di e 
Flora und Fauna vermittelt werden. 

Von dem mit einem detaillierten Quellen- und Literalurverzeichnis ve rsehenen Buch Hillt 
sich mil Recht sagen, daB es in vie len Bereichen unsere Kenntnisse uber Gladenbach und das 
umliegende Hinterland erweitert. Eine wichtige Bereicherung stellen auch di e Flurkarten von 
Gladenbach aus dem Jahre 1703 und die Karte der Gemarkung der GroBgemeinde Gladenbach 
sei t 1974 dar. Stefan Hartmann 

750 Jahr e Engelbach 1237-1987 . Hrg. vom Festausschu B .. 750 Jahre Engelbach". Texte 
und Materialsammlung : Carl Donges . Redaktion : Richard Kempe, Marburg 1987, 263 S., zahlr. 
Tabellen und Abbildungen im Text. 

Oer AnlaB des vorliegenden Bandes ist die 750-Jahrfeier der heute einen Stadtteil von Bie
denkopfbiJdenden Gemeinde Engelbach. Zunachst gibt Kar1 Kohlberger einen Oberb li ck iiber 
die Geschichte Engelbachs. Er fUhrt hi er aus, daB der 1237 erstmals genannte On 1534 inner
halb des kleinen Gerichtes Oexbach zum Gericht Oautphe im Amt Biedenkopf gehone. Als 
storend erweist sich, daB der Verf. die geschichtlichen Ereignisse nicht immer in chronologi
scher Falge bringt, sondern biswei len ei nzelne G eschehnisse ohne Rlicksicht aufi hre zeitliche 
Einordnung willkurlich herausgrei ft und aneinanderreiht. Vie1e wichtige histori sche Epochen 
bleiben so ausgespart. Nach einer kurzen Portratierung der letzten Burgermeister des Ones 
folge n Angaben uber die Bewohner- und Hause rzahl Engelbachs aus den Jahren 1852 und 1860, 
Verzeichnisse der Gefallenen aus dem Ersten und lweiten Weltkrieg sowie der nach 1945 in 
der Gemeinde aufgenommenen Hei matvertri ebenen, die im Wonlaut wiedergegebene Haus
haltsrechnung Engelbachs von 1789, wobei fraglich ist, ob es sich dabei tatsachlich urn das alte
ste Verzeichnis dieser Art handelt, Hinweise liber das in Enge lbach im 19. Jahrhundert betri e-
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bene Gewe rbe und den 1563 in der Gemei nde erstmals erwiihnten Kupfererzabbau - er war urn 
1660 so bedeutend , daB aus der reichen Ausbeute der G rube di e Engelbacher Kapelle gest iftet 
werden konnte - , eine Zusammenstellung der in Engelbach nachweisbaren Feld- und Wald
flurnamen, ein RezeB von 1825 ilber di e Aurte ilung de r Engelbaeher Gemeindeflu r, eine Ober-

• 
sicht ilber die Ernteertriige je Hektar in Zentnern von 1879 bi s 1884, de r Berieht des Engelba-
cher Bilrge rmeis ters vo m 23. Mai 1853 ilber die "MiBbrauche" bei der Auswanderung sowie 
Verordnungen aus dem Bereich des Gesundheitswesens und der Armenmrsorge. 

Die von Georg Zitzer nacherzahlte alte Engelbacher Sage" Wie di e Engelbacher dem Land
grafen das Aarnest schenkten" schildert e ine Ep isode aus der Regie rungszei t Landgraf Lud
wigs VIII . von Hessen-Darmstadt (1739-1768), der sieh haufig im JagdschloB Katze nbach bei 
Biedenkopf aufhielt . Wei tere wiedergegebene Sagcn wi e "Dcr Hexenmilller" und "Henn und 
Eis" geben Ei nbl ick in das fri..ihere Engelbaeher Brauchtum. Dazu ge horen auch di e trad itionel
len G renzbegehungen der Engelbacher Feldmark, di e si ch bis in unse re Tage erhalten haben. 
AbschlieBend werden di e kirchli chen Einrichtungen, das Schulwesen und Vereinsleben der 
Ge meinde behandel t. 

Obwohl di e Herausgeber im Vorwo rt "alljene, di e Enge lbacher Gese hichte detaill ie rter auf
arbe iten moeh ten", urn Nachsicht bitten, "wenn sie hier teils nur DenkanstoBe flir wei tr r
gehende Untersuchungen vorfinden", und daraufhinweisen, daB es in erster Linie daraufange
kommen se i, "aus der Vielfalt vorgefund ener Dokumente di e aussagekraftigsten auszuwahlen 
und - wo n6tig - zu kommentie ren, o hne dabe i den Rahmen eines solchen Festbuehes zu 
sprengen", bleibt ihnen die Kri tik ni eht erspart, daB sie ihr Vorhaben nu r unzu reiehend ve r
wirklich t haben. Die hier prasentierten Dokumente und Betraehtungen lassen in ihrer will· 
ki..i rlichen Aneinanderreihung den beriihmten roten Faden vermissen. Sie stellen all enfalls 
eine Materialsammlung dar und k6nnen kaum als stabil e Fundamente einer naeh zu schrei
benden Gemeindegeschichte angesehen werden, weil herausgegrifTene Einzelbeispiele kaum 
etwas Zuverlassiges i..ibe r di e nur in der Vielfalt der Zustande und Geschehnisse faBbare Wirk
liehkeit aussagen. Hinzu komm t, daB vieles un ve rsdindlieh ble iben mu B. wenn der hi stori sche 
Rahmen fehlt oder nur unge nilgend gebraeht wird. Ste/an Hartmann 

Sc h mid t - Po I ex, Hans-Walter: Unse r Orber Revier. Erinnerungen aus einem Jage rparad ics. 
Reprint der Ausgabe von 1924, Bad Orb : Ve rlag Orbensien 1987,80 S. mit 10 Bildtafe ln . 

Naeh einem kurze n Oberblick iiber die Geschichte Orbs, di e va n der langen Zugeh6rigkei t 
die ses Ones zu Mainz bestimmt ist - 1814 wurde Orb bayeriseh und kam 1866 an Preul3en-, 
wend et sich die Oarstellung dem Orber Jagdrevie r im nordwestlichen Spessart zu, das 1861 va n 
Frankfu rter Industri ell en und Untern ehmern - erwahnt se ien Alexande r von Bethmann, 
Baron von Blittersdorfund Carl Stern - gepachtet wurde. In den 1860er Jahren hatte das Revier 
ein v611ig anderes Aussehen als in der spateren Ze it. Ausgedehnte Eichcnschalwaldungen be
deckten die Hange, u nd Rehe und Schwarzwild waren besanders haufig vertreten. Oer Ve rf. 
vermittelt viele Ei nzelheiten i..iber di e OurehfUhrung der Jagden, die herausragende geseJl
schaftli che Ereigni sse darstellt en. Ober die Jagd hinaus hatten di e Frankfurter Honoratioren, 
die in stattlicher Zahl an den Treibjagden tei lnahmen. gral3e n Anteil am Aufsti eg Orbs als Heil
bad. Grol3zugige Anlagen wie der Kurpark, das Badehaus und Inhalatoriu m sowi e di e Gri..in
dung einer Gesellsehaft ru r den Kurbetrieb gi nge n aufihr Engagement zuri..ick. Aufschlu Breich 
ist der Hinweis, daB damals die Vorausse tzu ngen ru r die heutigen Orber Rotwildreviere ge
schafTen wurden . Oer nach dem Ersten Weltkrieg einsetze nde Umbrueh der gesell schaftlichen 
Verhaitnisse in DeutschJand bedeutete das Ende fU r di e alte Orber Jagdgesellschaft. Aus dem 
durch den Truppcnilbungsplatz scha n stark reduzi erten Revier wurden drei Revierte il e gebil
det, di e in verschiedene Hande gerieten. Trotz aller Veranderu ngen der Fa lgezeit ist jedoch das 
Wirken der eng mit Frankfurt ve rbundenen alten Orber Jagdgesell schaft noch heute zu spi..iren. 

Ste/an Hartmann 
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Frankfurts Geschichte und Kunst 

Archiv fur Frankfurt s Ges c h ic hl e und Kun SI 61 , hrsg. vo n Wolfgang Klotzerund 
Dietrich Rebentisch, Frankfurt : Verlag Waldemar Kramer 1987, 419 S. 

Dieser Band ist eine Sammlung vo n kunst· und kulturgeschichtlichen Aufsatzen, die, 
chronologisch oach den groBen Epochen geordnet, sich den folgenden Sachfragen zuordnen 
lassen: 
1. Forschungsberichte zur stadtischen Entwick1ung und l ur Umlandpolitik Frankfurts im 

Mittelalte r ; 
2. Datierungsversuche Zll ei nem Musikstiick G . P. Telemanns und Lebensbeschrei bung eines 

Frankfurter Kaufmanns im 18. lahrhundert ; 
3. Untersuchungen Uber die Entwicklung def Zivilgerichtsbarkeit und die Judenemanzipation 

im 19. lahrhundert ; e in Beitrag lUT politischen RoB e der Frauen in der 48er Revolution ; 
4. Bericht e Obe r die sozialdemokratische Kommunalpolitik in der Weimarer leit und das 

Kriegsende in Frankfurt ; 
5. Untersuchungen zur Ideologie und Programmatik der "Frankfurter Hefte" (1946-1948). 
Diese Zuordnung ist nicht ganz vollstandig, denn zwei Beitrage sind der Chronik und dem 
150jahrigen lubilaum des Frankfurter Geschi chtsve reins gewidmet und leiten gleichsam den 
Sammelband ein . 

Alle neue ren Epochen umfassend ist der Aufsatz von L. Gall i..iber di e Mogl ichkeiten Frank
furts , das sy lber und goll, loch (nach Luther), in der deutschen Geschichte nicht nur eine wirt
schaftliche, so nde rn auch zeitweise eine politische Roll e gespielt zu haben, d ie fast der einer 
"Hauptstadt" nahekam, nicht zu letzt in der Vorgeschichte der Entstehung der Bundesrepublik 
Deutschland in Konkurrenz zu der provisorischen Hauptstadt Bonn. Die von L. Gall gestellte 
Frage "Frankfurt, eine Hauptstadt ?" erscheint in hi storischer Perspektive, von Episoden abge
se hen, in die lrre zu fUhren. Weit eher konnte die Uberschrift des Frankfurter Stadtsiegels 
zutreffend se in, nach der sich Frankfurt als domus specialis imperii bezeichnete. 

In die "Umlandpolitik" der fre ieo Reichsstadt im spaten Mittelalter fUhrt E. Orth e io, d ie 
dabei Erkenotnisse ihrer Aufsatze Ober das Fehderecht uod die Fehdepraxis sowi e di e Bezie
huogen des Frankfurter Rats zu den umliegenden feudal en Gewalten (z. B. Grafschafteo) ein
gearbeitet hat. Eine ihrer Hauptthesen lautet, daB die Stichworte Friede, Reichsunmitt elbar
keit und Messe sehr wichtige Interessen der Goethestadt beze ichnet haben . Leider fehlt auch 
hi er am Ende der Arbeit eine knappe lusammenfassung de r he rausragenden Ergebni sse. 

D. Wendler legt ein Verzeichnis von Flurnamen der Gemarkung Frankfurt-Harheim vo r, 
die viel Obe r die ehemalige Bodenstruktur, die Wirtschaftsweise und den Wegeverlaufverra
ten. W. Roner versucht durch einen Bildvergleich dem Original des "Assenheimer Bildes von 
Frankfurts Niederlage 1389" auf die Spur zu komm en. 

Geradezu spannend liest sich die Lebensbeschreibung des "Balthasar vom Rhein (1488 bi s 
1535)", der sich vo n einem Patriziersohn zu einem ruhelosen Querulanten entwickelt, dessen 
Eigenschaften Besitzgi er, Argli st, Unredlichkeit, l ahzorn sind, so daB e r mehrfach straffallig 
wird und sich auch ni cht scheut, seine Ehefrau durch einen wohlOberlegten Anschlagzu tot en, 
:ndem er versucht, sie in einen Kessel mit siedendem Wasse r ei nzutauchen! - Vielleicht war 
dieser Balthasar das kJ einere Abbild des Typs vom skrupellosen "Renaissancemenschen", wi e 
er sich in den Vertretern der Dynastie so einmalig und plastisch manifestie rt. 

Die Lebensbeschrei bung des Kaufmanns D. Basse (1762-1836) gewahrt Einblick in e ine Pe r
sonlichkeit, der sich dank ungewohnlicher Tugenden wie Energie , ungewohnliche Inte lligenz, 
praktischen Geschaftsgeist, unternehmerischen Mut in Geschaften und diplomatischen Mis
sionen mit Erfolg bewahrte. Die Verfasserin des Aufsatzes, P. Meyer, kann dabei neue Quellen 
ausschopfen. 

Der Beitrag Obe r die livilgerichtsbarke it aus der Feder von E. Zimmer ze igt die Grundle
gung, Wandlung und personell e Besetzung einer Institution auf, die flir di e Ausbildung des 
Rechtsstaates im 19. lahrhundert mehr und mehr an Bedeutung gewann. Erst die Beispiele 
aus der Rechtsprechung de r Epoche verl eihen der Darstellung Spanouog uod Farbigkeit. 

Der Abdruck des Reiseberichts der E. von Hohenhausen ilberli efert uns eine FOlie von kul
turellen, kOnstl e ri schen uod wirtschaftlichen Details aus Frankfurt urn 1818 ; in einer knappen 
Biographie werden die person lichen Beziehungen der Verfasse rin zu Literaten und Salons auf
gezeigt. 
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D. Rebenti sch informi ert uns Ober di e Ko mmunal politik der SPD in de r Weimare r Zeit, in 
dcr sie sich als "Reformpartei" urn slii ndige Einwirkung auf di e Sleuer-, Wohnungsbau- und 
Wi rtschafts politik bemOhte, anfangs 1919 der kontinui erlichen Polemik des extremen linken 
FlUgels ausgesetzt, dem der Parteivorstand auf Reichsebene vorwarf: "Wortradikalismus, 
ideologi sche Sta rrh eit , Fraktio nsbildung, Mi Bachtung der Gesarntinteresse n de r Partei" 
(S . 302). - Auch mit de r KPD karn es zu keinen gemeinsarnen Aktionen. 

Ein unbestreitbare r Vorzu g di eses ganzen Sammelbandes ist die FOlie va n farb igen ader 
schwarz-wei13en Abbildungen. Volker Petri 

B u nd , Konrad : Findbu ch de r EpitaphienbOcher (1238) - 1928 und de r WappenbOcher (1 190) -
1801. Mit einem Bildanhang u. a. der vo llstandigen farbige n Nachzeichnunge n der ehemaligen 
Malere ien im Romer aus dem sog. Feu erschen Wappenbuch. Stadtarchiv Frankfurt am Main, 
Repertorie n Nr. 545. - Frankfurt/M.: Verlag Waldemar Krarner 1987, 176 S. und 120 Abb., davon 
89 farbig, 45,- DM. 

Das 1987 'lam Stadtarchiv al s Nr. 545 vorge legte Repertoriurn, zugl eich Nr. 6 der Mitteilun
gen de r Frankfurter Archive inrichtung, vereinigt zwei de r Sache nach ve rwand te Pertinenzen 
in bestandsObergreifender Verzeichnung: di e Epitaphien- und die WappenbOcher. Du rch 
diese inhaltlich bestimmte Ve rbindung stcllt die Publikation im VergJeich mit den Obl ichen, 
vom Prove ni enzpri nzi p abgele ite ten Bestan ds repertori en ctwas Besonderes dar. Der Bearbei
te r macht auf dies en Sachve rhalt in seiner Vorbemerkung aufmerksam. Gle ichzeilig ski zziert 
er kurz di e Depo nie rungsgeschichte sowi e die Entwicklungder Ordnungsprinzipie n der Frank
fUrl er Ei nri chtung. Er ge ht dabe i besanders auf di e im Verzeichni s bearbe iteten Bes tii nde ein, 
di e infolge kri egsbedingter Auseinandernahme nac h einer groBangelegten Rilckordnung wah
rend de r Generalrevision 1982 ilbrig geblieben sind . Al s di ese Restbestande (17 Epitaphien
bO cher und -akten und drei WappenbUcher) schli eBlich nach de r Deponie rung des Archivs der 
Fre ihe rren 'Ion Bell ersheim du rc h zwei Wappenbilcher eine e rh ebliche Erwei terung e rfuhren 
un d di e Revisio nsa rbeiten weiteres thematisch dazugeho riges Archivmate ria l erbracht hatten, 
entschloB sich de r Bearbeiter zu e iner sachthematischen Verze ichnung. Diese Entscheidung 
is t zu begrtiBen, we il sie dem hera ldi sch und vo r all em genealogi sch inte ressierten Benutzer 
neue Mogl ichkeiten zur Forschungsarbeit e rOffne l. 

Das als Typoskript ged ruckle Verzeichnis informiert in kurzer Form sachlich ko rrekt und 
doku mentie n , sowei t sie quell enrnaBig fanbar ware n, auch di e Kri egsver1uste aus dem l ahre 
1944. Die Benutzung des Repert oriurns wird durch 'Io n Bernd Seidel so rgfalt ig e ra rbei tete 
Signaturenkonkordanz und vor allem durch das 'Ion ihm hinzugefUgte Sachverzeichni s erh eb
lich erleichtert. Das Buch ze ichnct sich weit erdurch eine besondere abbildungstechni sche und 
ges talterische Leistung aus. Aufrne rksarn ge macht sei auf die zweckmaBige und gelungene 
Ei nbandges ta ltung und auf den hervorragenden Bildanhang. Die Auswahl der Abbildunge n 
un d ihre pe rfe kte Wiedergabe, beso nders de r im Fett erschen Wappenbuch Oberl ieferte n spat
m ittelalterlichen Male re ien, di e hi er zurn ersten Mal vollstandig und in Farbe reproduzie rt 
wurde n, werden den Benutzer erfreuen. Das Repertorium ist sowohl in se iner Textgestaltung 
als auch in abbildungsmaBiger Hinsicht be ispielhafl. Friedrich· Karl Baas 

Wo lf, Siegbert : Libera lis mus in Frankfurt am Main. Vom Ende der Freien Stadt bis zum 
Ersten Weltkrieg (1866-1914) (Studien zur Frankfu rter Geschichte, hrsg. 'Ion Wolfgang KJ 6tzer 
und Diete r Rebenti sch, Bd. 23) . Frankfurt/ Main : Ve rl ag Waldemar Kram er 1987, 268 S., 
43 Abb. 

Bei der vo rli ege nden Arbeit handelt es sich urn die ge ku rzte und Uberarbei tete Fassung 
e ine r Dissertati on, die im Wintersemes ter 1983/84 'Ion der Philosophischen Fakulta t der Uni
ve rsi ta t Frankfu rt ange nommen und 'Ion Professo r Lothar Gall betreut wo rden is!. Sie be· 
schafti gt sich mit der fUhrenden Roll e des Liberali smus in Frankfurt in de r Zei t 'Ion 1866 bi s 
1914, dessen Wurze ln vo r all em die li be ral-demokra tischen Traditi onen des stiidtischen Hand
we rker· und Handle rtums, e ine breitge fache rt e libe rale Medienlandschaft und die sozial en 
und stift erischen Bemuhungen jOdischer Burger waren. Zunac hst wird di e Entwicklung des 
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Libe ralismus in FrankJu rt bis 1866 betrachtet. Nach dc r 1815 erfolgten Umwandlung Frankfurts 
in eine "Freie Stad t" bestimmte die Konstitutionserganzungsakte ncben der Besei tigung der 
geburtsstand ischen Herrschaftsp ri vi legi en di e bDrge rl iche Zuriickse tzung der jiidischen und 
iandli chen Bevolkerung der ach t Frankfu rter Ortschaften und band das Biirgerrecht an den 
Vermogensnachweis von 5000 Gulden, womit etwa drei Viert el der F rankJurter Bevolkerung 
va n der Gesetzgebung, Rechtsp rechung und Verwaltung ausgeschlossen wurden. Nach der 
Stadtve rfassung iibte der 42kopfige Senat den groBten EinfluB aus, wahrend der 51 Mitglieder 
umfassende Standige Biirgerausschul3 und di e Gesetzgebe nde Versammlung van ge ringe rer 
Bedeutung waren. Dieses auf mittelalterlichen Verhiiilni ssen beruhende Verfassungsprinzip 
wurde den Ansprlichen weiter Teil e der jungen Inte l1igenz und Kaufmannschaft nicht gerech t, 
die nach dem Ausbruch der Pariser Julirevolution va n 1830 immer verne hmlicher eine Mit
sprache im Stadtregiment ford erten und ihre AnsprDche am ehesten durch eine Reform des 
Deutschen Bundes gesichert sahen. WortfUhrer der neuen liberalen Bewegung in Frankfurt 
war der jiidische Rechtsanwalt Maxi milian Reinganum, de r vo r allem durch sei ne "Protestation 
deu tscher BUrger fUr die PreBfre iheit in Deutschland" bekannt gewo rden war. Erst di e Ereig
nisse des Jahres 1848 sol1tenjedoch den Forderunge n dieser liberalen Kriifte wenigstens kurz
fris tig zu m Durchbruch verh elfe n. Nach dem Schei tern de r 48 er Revo lution und dem Triumph 
der Reaktion stagnierte die biirgerlich-liberale Bewegung in der Mainmetropole und trat erst 
ab 1857 wieder starker im politi schen Leben der Stadt hervor. Ihre einnuBreichsten Organisa
tionen waren damals de r Kongrel3 deutscher Volkswi rte und der Nationa lverein, die auf dem 
Boden des von PreuBen gefUhrten Zollvereins eine kle indeutsche Losung unter AusschluB 
Osterreichs anstreb ten. Nach der Annexion von 1866 tra ten in Frankfurt nach preul3 ischem 
Muster der Magis trat und die Stadtverordnetenversammlungan di e Stell e der bisherigen stad
tischen Gremien. Die neue Ara ruhrte zu einer Polarisierung der liberalen Krafte, di e im links
liberaien Demokrati schen Wahlverein - sein Ziel war die Forde rung der demokrati schen Ent
wickJung de r staatl ichen und stiidt ischen Angeiegenheiten - und in de r die Politik Bismarcks 
unterstlitzenden Nationalliberalen Partei sichtbar wird. 

Ein eigenes Kapit el ist der Organisation und En twickJung der liberal en Parteien im Wilhel
minischen Frankfurt gewidmet. Oer 1868 gegrDndete F rankfurter Demokrat ische Wahlve rein 
vert rat unter der Flihrung Leopo ld Sonnemanns eine groBdeutsch-republikanische Politik und 
trat rur di e Vert eidi gu ng der alt en Rechte aus der frei stiidti schen Ze it Frankfurts ein . Er be
ruhle in sozialpolilischer Hinsich t auf dem Programm Johann Jacobys und sah nach 1870 eine 
durchgreifende Reform de r Gemeindeverfassung im Sinne der kommunalen Selbstverwaltung 
als vordringliche Aufgabe an. Seine Anhiingerschaft war relativ breitgefachert, was ihn als 
"radikal-bli rgerlic hen Volksverein" erscheinen lieB. Bis zum Ausbruch des Ersten Welt krieges 
war der Oemo krati sche Ve rein die aktivs te Iiberale Gruppierung in F rankfurt. Sein wichtigstes 
Presseo rgan war di e 1856 vo n Leopold Sonnemann gcgrundete "Frankfurter Zei tung", die eine 
preuBenfeindliche Linie verfolgte und zahlreichen Press ionen seitens der Regierung ausge
setzt war. Zum liberal en Spektrum gehorte auch der Anfang der 1870er Jahre gcgrundete Ver
ein der Fortschrittspartei , der sich vo r all em aus Angehorigen der Mitt elschicht zusammen
setzte und den ve rmeintl ich internationalen Tendenzen des Oemokrati schen Vereins eine 
mehr nationaJe Ausrichtung seiner Politi k entgegensetzte. Auf kommunalpoliti scher Ebene 
kam es haufiger zu einem Zusammenwirken der beiden groBeren libe ralen Konkurrenzve r
ei ne, da man sich in vielen Fragen weitgehend einig war. Bis zum Ende des 19. Jah rhun derts be
saBen die Liberale n demokratischer und fortschrittli cher Proven ienz die uneingeschrankte 
Mehrheit in der Stadtverordn etenversammlung. Nach der Jahrhundertwende mu Bten sie sich 
mehr und mehr mit der Sozialdemokratie auseinandersetzen, die infolge der Zuwanderung 
proletarischer Schichten wachsendes politisches Gewicht erhi elt . Vor all em aus di eser 
Abwehrhaltung heraus kam es 1910 zum Iinksl iberalen ZusammenschluB des FOrlschritt s-, 
Oemokrati schen und Nationalsozialen Wahlvereins - letzterer ist mit dem Wirken Fried ri ch 
Naumanns eng verbunden und hatt e eine Politik der Macht nach auBen und der Reform nac h 
innen auf sei n Panie r geschri eben. lm Gegensatz zu de n linksliberalen Parteien repriisentier
ten di e Frankfurter Nationalliberalen stiirker di e kapitalisti sche, patri zische Oberschicht und 
den Alt en Mittelstand, d. h. die flih renden Kopfe der Frankfu rter Geschiiftswelt. Sie bejahten 
die Sozialgesetzgebung Bismarcks und die UnterdrU ckung der Sozialdemokratie, deren Ei n
nuB sie du rch di e Beibehaltung des Zensuswahlrechts einzudiimmen suchten. AlIe ih re Bemli
hungen ko nnten abe r di e langsame Integration der F rankfurter Sozialdemokratie in die kom
munale Ve rwaltung ni cht verhinde rn. 

Oas letzte Kapitel des Buchs behandelt di e liberale Politik in der Stadtverordnetenver
sammlung - wichtige Fragen waren hie r die Herabsetzung des Wahl zensus von 1200 auf900 
Mark, das Verhiiltni s von Stadtverordnetenversammlung und Magistrat und die Grlindung der 
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Frankfurter Universita t. Hi nzuweisen ist in diesem Zusammenhang aufdie Ubersicht Ober di e 
Stadtverordentenwahlen vo n 1867 bis 1914, deren Ergebnisse im folgenden einzeln kommen
ti ert werden . Mal3gebend fUr di e Stadtverordn etenwahl war das auf der preul3isChen SHidteord
nung beruhende Gemeindeverfassungsgesetz vom 25. Marz 1867. Es bestimmte, dal3 die Halfte 
der Stadtverordneten Hausbesi tzer sein und aUe zwei l ahre ein Drittel ausscheiden und in 
Ergiinzungswahlen ersetzt werden mul3te . fm Laufe der Zeit nahm di e Zahl der bei Stadtver
ordn etenwahlen kandidierenden Parteien und Vereine zu. So beteiligten sich an der Kommu
nalwahl1882 ne ben den drei liberalen Vereinen das BOrgerkolleg, die Zentrumspartei, di e Kon
se rvativen , die Sozialdemok raten, die Handwerkerparte i, der Os tendverein, der Bezirksverein 
All-Frankfurt und der Bezi rksverein Sachsenhausen. Wegen des die unteren Schicht en be
nachteiligenden kommunalen Wahlrechts durfle zwischen 1871 und 1914 nur ein Drittel bis die 
Halfte aUer Frankfurter, di e das Reichstagswahlrecht besal3en, an den Kommunalwahlen teil
nehmen. Das Festhalten am Zensuswahlrecht e rschi en den Liberal en als das geeignete Mittel, 
das Aufkommen der Sozialdemokratie zu verhindern und ihre Hegemonie innerhalb der stiid
tischen KoUegien zu bewahren. Dabei wurden sie jedoch zunehmend in die Defensive 
gedran gt, da sie di e vordringii chen gesellschaftlichen Probleme der Zeit nur ungenOgend zu 
losen vermochten . 

Zusammenfassend lal3t si ch sagen, dal3 das hie r angezeigte Buch einen umfassenden Ein
blick in den Frankfurter Libcral ismus zwischen 1866 und 1914 ve rmittelt, der damals entschei
dend das politische Leben der Mainmetropole bestimmte. Seinen BemOhungen war es zu ver
danken , daB Frankfurt vo r dem Ersten Weltkrieg vo r allem im wirtschaftlichen Bereich e inen 
grol3en Aufschwung nahm, wobei alle rdings di e zahlreichen unge lOsten sozialen Fragen als 
Schattenseiten hervortraten. Dank den Ergebni ssen dieser Dissertation wird es kUnftig leich
ler mogli ch sein, di e Rolle des Liberalismus in der Wilhelminischen Zei t objektiver zu beur
te il en. Ste/an Hartmann 

La m m e l , Siegbert : Zu r Entstehung von Handelsrecht. Die Beteiligung des Handelsstandes 
an der Handelsgesetzgebung in der Freien Stadt F rankfurt am Main im 19. l ahrhundert (Stu
dien zur Frankfurte r Geschichte, hrsg. von Wolfgang Klotzer und Dieter Rebentisch, Bd. 22). 
Frankfurt/Main: Verlag Waldemar Kram er 1987, 372 S. 

Zunachst wird in vo rliegender Habilitationsschrift das Frankfurter Handelsrecht von 1800 
bis 1866 als Forschungsgegenstand behandelt. Frankfurt wurde ausgewahlt, weil si ch in seiner 
Gesetzgebung wie in einem Pri sma die Tendenzen der Handelsgesetzgebung im deutschen 
Rechtsraum widerspiegeln. FOr die Handelsgesetzgebung der Reichsstadt war neben einer 
Neufass ung der Wechselordnung von 1739 und dem Problem der EinfUhrung des Code de 
Commerce zur Zeit des napoleonischen Grol3 herzogtums Frankfurt die Ubernahme des AIIge
meinen Deutschen Handelsgese tzbuchs und der AIIgemeinen Deutschen Wechselordnung in 
der ersten Halfte des 19. lahrhunderts di e wichtigste Frage. Aufschlul3reich ist der Hinweis, 
dal3 trotz der weitgehenden Homogenitat der politi sch ma l3gebenden Bevolkerungsschi cht 
Frankfurts nicht von einem Gleichklang zwischen Staats- und Handelsinteressen bei der 
Schaffung neuer Rechtsnormen gesprochen werden kann, weil das Stadtregiment in handels
rechtlichen Fragen haufig eine and ere Haltung al s di e BOrgerschaft einnahm. Eingehend wer
den im ers ten Teil die verfassungs politi schen, rechtlichen und wirtschaft lichen Rahm enbedin
gungen in Frankfu rt beschrieben. Nach dem Zusammenbruch der napoleoni schen Herrschaft 
wurde die alte reichsstadtische Verfassung mil gewissen Veranderu ngen wiederhergestellt. 
Nach der Konstitutionserganzungsakte von 1816 konnt e di e BOrgerschaft nur von chri stlichen 
BOrgern gebildet werden, die Ober ein Vermogen von 5000 Gulden verfugte n. Die wichtigsten 
stadtischen Gremien waren di e sowohl von Personen der Exekuti ve als auch der Legis lative ge
bildete Gesetzgebende Versammlung, der sich aus den Banken der Schoffen, Senatoren und 
Handwerker zusammensetzende Senat sowie die prakti sch bedeutungslose Standige BOrger
reprasentation, deren Wahl durch ein Wahlmannerkollegium und anschli el3enden Losent
scheid aus alie n chri stli chen BOrgern erfolgte. Die dominierende Berufsgruppe in ali en stadti 
schen Gremien war der Handelsstand, der bereits 1816 die Ein richtung einer eigenen Behorde 
flir Handelssachen gefo rdert hatte. Im Handelskammergesetz des folgenden l ahres wurde die
sem Anliegen weitgehend Rechnung getragen. Als nachteilig empfand indes der Handelsstand 
die Unterstellung der neuen Handelskammer unter obrigkeitliche Autoritat und die Unmog
Iichkeit, auf anderem Wege seine Interessen wahrzunehmen. Auch in der internen Organisa-
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li on der Handelskammer gab es zahl reiehe Einsehrankunge n wie den AussehluB de r j ildisehen 
Handler, fremden Kauneule und unselbslandigen Handeltreibenden ei nerseits und eine Ei n
engung hinsiehllieh der in ihr verlrelenen Berufsgru ppen andererseits. Ali en Abanderungs
wtinsehen zum Trotz konnte die Handelskammer vo n 1817 bis 1866 ihren Charakter als Koll e
gi um der G roBhandler mil starker Betonung aufGeldgeschiifte bewahren, wozu auch ihr quasi 
selbslerga nzender Wahlmodus beitrug. Sie verstand sich im wesenllichen als Interessenvertre
tung der Fernhandler, di e sich durch das Eindringen der Handwe rker in den innerstadti schen 
Handel gefahrdet sahen. Gro Ben EinnuB auf di e Polil ik der Handelskammer il bte der sich im 
19. Jahrhundert vollziehende Wandel F rankfurts vo m allge meinen Handelsplatz zum Finanz
platz und Luxuswarenhandel aus. Das ze igte ihre Taktik gegenilber dem preuBisch-hessischen, 
bayerisch-wilrttembergischen und mitteldeutschen Zollbund, di e allerdings insofern ergeb
nislos verl ie r. als an dem unler preuBischer Ftihrung stehenden Zollve rein kein Weg vorbei
ruhrte. Vor all em die Umleitung der Warenstrome il be r das nassaui sche Hochst und das hes
sen-darmstadti sche OITenbach hatte den Frankfurtern plasti sch vor Augen gefUh rt, daB der 
Bei lri tt ihrer Sladt zum Deutschen Zollverein unumga ngl ich war. 

Der zweite Teil des Buehs beschiiftigt sich mit dem Kampf urn eine Koditikati on des Han
delsrechts einschlieB lich eines selbstandigen Handelsgerichts. Ausgehend von der Ergii nzung 
oder Neufassung auf der Basis der Wechsel- und Merkanti l-Ordnung von 1739, werden die Be
mil hunge n urn EinfUhrung des Code de Commerce anhand zahlreicher Gutachten vo n Juri
sten und Kaufl euten und urn die Vo rbereitung eines neuen Handelsgese tzbuches geschilde rt. 
Der Plan zur Errichlung eines selbstandigen Handelsge ri chts ging bereits auf die reichssladli 
sche Zeit zurilck und gewann nach 1815 zunehmende Aktualitat. Die tiefgehenden Meinu ngs
verschi edenheiten zwischen de r Handelskammer und dem Senat il ber di e Zusammensetzung 
und Funktion dieses Gerichts verhinderten jedoch die Verwirklichung des Vo rhabens. Die 
Ubernahme der groBen Handelsrechtskodifikatio nen Vli e der AlIgemeinen Deutschen Wech
selordnung und des AlIgemeinen Deutschen Hande lsgesetzbuches verd eutli chen, daG seit der 
Mitte des 19. Jahrhunderts auf handelsrechtlicher Ebene kein Alleingang Frankfurts mehr 
mogli ch war. 

Im dritten Teil werden die Handels- und Wirtschaftsgese tzgebung flir Teilbereiche wie Bor
senanschlage und Handelsregister, Makler-Syndikat und -Geselz behandel t. Dervie rte Teil hat 
di e Verdrangung der staatl ichen Gese tzgebungskompetenz durch Satzu ngsautonomie bei ge
nehmigungspflichtigen Untern ehmen, u. a. bei Bank-Gril ndungen und Aktiengesell schaften, 
zum Gegenstand. und in Teil 5 wird di e Aunosung der standischen Wirtschaftsordnung durch 
die Neuordnung des Gewerberechts und die Aufhebung der Zunftbeschrankungen erortert. 
Die abschlieBenden Ausflihrungen betreITen den Handelsstand u nd Gesetzgeber in frilhlibe
raler Gesellschaft, wobei di e Frage der Regelung od er Freiheit des Handels ein vo rdringli ches 
Problem bildet. 

Die hier angezeigte Studie laGt den groBen Anteil des Handelsstandes an der Handelsge
setzgebung in Frankfurt erkennen. Sie zeigt, daG di e Frankfurter Handelspolitik vor allem von 
den G roB kauneuten und Bankiers gestaltet wurde, die ilber ihre Vorrechte ei fersilchtig wach
ten, was sich auch in der reformfei ndlichen Haltung der Handelskammer zeigt. Deutli ch wi rd 
vor all em, daB der Frankfurter Handelsstand die anstehende n Frage n einer zu schaffenden 
Handelsgesetzgebung nicht aus eigener Kraft losen konnte, sondern dabei auf zwingende 
AnstoBe von auBen angewiesen war, wieaus der Obernahme der groGen Handelsrechts-Kodifi
kati onen zu ersehen ist. Stefan Harlmann 

K ra m e r , Waldemar (Hrsg.): Frankfurt. Chronik. 3. e rweiterte Auflage. F rankfurt / Main : Ver
lag Waldemar Kramer 1987, 492 5., 400 Abb., gebunden, 89,- OM. 

"Was ist also heute notig? Die F rankfurter G eschichte mu B in ihrem umfassenden Reich
turn an kulturellen Ereignissen und geschichtlichen Begebenheiten von Anbeginn bis in 
unsere Zeit hinein so anschaulich wie moglich den Frankfurtern vo r Augen gefUhrt werd en" 
(5. 8). Urn dem so formulierten Ziel naher zu kommen, bietet Waldemar Kramer die Frankfur
ter Geschichte vo n den Anfangen im Jahr 793 bis zur G egenwart (1986) in Form einer reich be
bilderten Chronik dar. Er hat di e annalistische Form gewahlt, da diese "si ch besonders daftir 
(eignet), aus der Fillle der Tatsachen di ejenigen auszuwahJen, di e uns heute noeh etwas bedeu
ten" (S. 10). DaG diese Auswahl manchmal etwas kurios ausf,HIt, muG wohl hingenommen wer
den. 
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$0 vermerkt der Annal ist beispielsweise zum Jahr 1939 (5. 420) insgesamt 27 Zeil en. Zirka 
die Halrte dieses Berichts beschaftigt sich mit der Ernennung des Komponi sten Hans Pfitzner 
zum Ehrenmitgli ed der Frankfurt er Oper und mit dessen Schmerzenskind : "Die Rose vom 
Liebesgarten". Immerhin wird auf den lelzten anderthalb Zeilen noch der Beginn des Zweiten 
Weltkrieges mitgeteilt. 

Nun sollte man zwar uber Geschmack nicht streiten, aber die Auswahl historischer Fakten 
ist nichl nur eine Geschmacksfrage. Zum GlUck ist die ziti erte Passage nicht die Regel, obwohJ 
sie nicht allein steht. Ob eine slreng nach l ahren gegliederte Chronik uberhaupt noch eine zeit
gemaBe Form der Vermittlung hi sto rischen Wissens ist, will ich dahingestellt sein lassen. 
Immerhin erf<ihrt man trotz all em manches Wissenswert e uber die Frankfurter Geschichte. 
Der rur ein breites Publikum geschri ebene Text ist gut lesbar, und eine Vielzahl oft doppelseiti
ger Bilder unterstutzt di e anschauliche Darstellung. Auch ein knappes Literaturverzeichnis, in 
dem weiterfuhrende F rankfurter Bibliographien notiert sind, und ein Personen- und Sachregi
ster sind vorhanden. Gerhard Sauler 

Bo th e, Friedri ch : Geschichte der Stadt Frankfurt am Main. Unveranderter Nachd ruck der 
dritten, erweiterten Aunage von 1929. Wtirzburg: Weidlich 1988, 2. Aufl , 396 S., 94 Abb. (ISBN 
3-8035-8920-7). 

Die "Geschichte der Stadt Frankfurt am Main" von Friedrich Bothe war, als sic 1929 in dril
ler, erweiterter Aunage (erste Ausgabe 1913 bei Dies terweg) erschien. eine bis in ihre Zeit auf 
den neuesten Stand der (Er-)Kenntni s fortgeschrittene Darstellung. Sie spiegelt. wie der Sohn 
des Verfasse rs, Hans Bothe, im Vorwort des Naehdrucks zutrefTend feststellt, den Geist einer 
als "gluckhaft" empfundenen Epoche, "in der 1925 bis 1930 .. . Frankfurt zu einer lebendigen, 
neuen Bestrebungen auf vie len Gebieten weit geofTneten Stadt geworden war". Bothes Stadt
geschichle, der ohnehin reichen Frankfurt-Literatur im Weidli ch.verlag zugesellt, gilt - auch 
unter Berticks ichtigung heutiger wissenschaftlicher Anspruche - a1s heraus ragende Gestal
tung. DaB sie jetzt in einer in jeder Hinsicht editori sch gelungenen Nachdruckausgabe vorge
stellt wird. milt Lucken ni cht nur in den Regalen 'Ion Frankfurtensien-Sammlern und Biblio
theken. Die Historie dieser in den Schnittpunkten vie ler Entwieklungslini cn gclegenen Stadt 
ist so sehr ,.gesamtdeutschc Geschichtc" auch vor und nach 1848, daB dem Band cine Ausstrah
lung uber den engen Bezugsbereich hinaus zu wtinschen ist. Dem Verlag gilt der Dank fU r sein 
wicht iges Engagement und di e ansprechende, all e Wunsche hinsichtl ich der Ausstattung 
befri edigende Ausgabe. HelmU! Burme;ster 

Sc hmid , Armin und Renate : Frankfurt in stiirmischer Zeit 1930-1933. Stuttgart : Konrad 
Theiss.verlag 1987, 224 S., zahlr. Abb. i. Text. 

Die vorliegende Veroffentlichung gibt in Form einer Chronik einen Oberbliek tiber die 
wichtigs ten Ereigni ssc der Gesehiehte Frankfurts 'Ion dcr Endphase der Weimarer Rcpubl ik 
bis zur EtabJi erung der nationalsoziali stischen G ewaltherrschaft. Dank einer dokumentari 
schen Analyse von Magistratsakten, Proto koll en der Stadtverordnetenve rsammlung und zeit
ge nossischen Zeitungsa rt ikeln konnen di e Ursachen der national sozialistischen Machtergrei
fung im traditionellliberalen Frankfurt mit einer sich nicht nur wirtschaftl ich, sondern auch 
kunstle ri sch und ge isti g weit uber di e Grenze n der Stadt hinaus betiitigenden judischen Ge
meinde aufgezeigt werd en. Obwohl di e Voraussetzungen mr den Erfolg der NS-Agitation in 
der Mai nmetropole ungilnstige r als andernorts zu se in schi enen, wirkten sich auch hier di e im 
Oktobe r 1929 ausgebrochene Weltwi rtschaftskri se und di e von ihr ausgeloste Masse narbeits
losigkeit zugunsten der Hitler-B ewegung aus. Hinzu kam di e immer sHirker zutagetretende 
innere Zerri ssenheit der Weimarer Republik, die 'Ion NationalsoziaJisten und Kommunis ten 
in gle icher Weise bedrangt wurde. Das oben angezeigte Buch verdeutlicht, daB bereits Anfang 
1930 der Frankfurter Magistrat der waehsenden Finanzprobleme nicht mehr Herr werden 
konnte, woraus di e Radi kale n auf dem reehten und li nken FlUgel Nutze n zoge n und ihre Agita
ti on zunehmend auf di e StraBe verl egten . Die AngrifTe ri chteten sich hauptsachli ch gegen den 
Oberburgermeister Landmann, dessen Sparkurs bei der Winterbeihilre angesiehts der hohen 
Gehaiter, di e die Magistratsmitgli eder empfingen, al s unsozial und korrupt hinges tellt wurde. 
Wegen des gewaltigen Defi zi ts im Stadtsackel ko nnte der Architekt Ernst May sein zur Bese iti
gung der katastrophalen Wohnungsnot entwickeltes Bauprogramm - es sah die Errichtungvon 
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Fertighausern anstelle der traditionellen Ziegelbauten vo r - nur in Ansatzen verwirkJichen. 
Wie dUster der Auftakt der 30er lahre war, zeigte sich auch in den zunehmenden Bankrotten 
der Geldinstitute, der Erhohung der Brotpreise, im Ansti eg der Arbeitslosenzahl auf ein 
Sechstel der Frankfurter Bevolkerung am 1. luli 1930, den Zwangsraumungen von Wohnun
gen, deren Mieter ibren Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen ko nnten, und in 
der Uberal! sichtbaren wirtschaftli chen Depression, die alle Gewerbe- und Industriezweige er
fa Bte. Mit alien verfLigbaren Mitteln versuchten die Stadtvater, dieser Misere Herr zu werden, 
wozu auch di e Bewerbung urn die Olympiade 1936 gehorte. AIs besonders nachteilig fUr Frank
furt erwies sich, daB nach dem Ausbruch der Weltwirtschaftskrise profitable internationale 
Messen nicht mehr zustandekamen, wodurch dies er wi chtige Erwerbszweig der Mainmetro
pole nahezu vollig zum Erliegen kam. 

In di ese r dunklen Zeit gab es aber auch erfreuliche Ereignisse wie den Befreiungstag am 
30. luni 1930, an dem die Riiumung des Rheinlands durch die Franzosen fes tl ich begangen 
wurde. Ein wichtiges Ereignis im kulturellen Leben der Stadt war am 28. August 1930 die im 
Kuratorium nicht unumstrittene Verleihung des Goethepreises an Sigmund Freud. Einge
hend beschaftigte sich di e Frankfurter Presse mit der Reichstagswahl am 14. September 1930, 
in der die NSDAP in Frankfurt 20,8 Prozent der Stimmen errang und damit dort zur zweit
starksten Partei wurde. Nicht zust immen kann der Rezensent der Meinung der Verf. des hi er 
angezeigten Buchs, die Deutsche Volkspartei (DVP) babe mit der NSDAP und der KPD zu den 
antiparlamentarischen Parteien gehort. Die DVP hatte vielmehr als Partei Stresemanns groBen 
Anteil am parl amentarischen Leben der Weimarer Republik und am Kurs der Reichsregierung, 
mit den Kriegsgegnern von 1914-1918, vor allem Frankreich, zu einer Verstandigung zu gelan
gen. AufschluBreich sind di e Hinweise liber di e gesellschaftlichen Zirkel Frankfurtsjener Zeit, 
worLir der Salon Lilly von Schnitzlers und der sich im Hause Paul Oppenheimers versam
melnde Intell ektuell enkreis Beispiele sind. 

Im folgenden wi rd anhand von Nachrichten aus den Jahren 1931 und 1932 die fortschrei
tende ZerrUuung des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens - genannt seien hi er 
diffamierende Angriffe de r KPD und NSDAP gege n OberbOrgermeister Landmann, die er
schreckende Zunahme der Erwerbslosen, der Anstieg der Kriminalitat, die Ausschrei tungen 
anl3Blich der AuflLihrung des Antikri egsfilms "Im Westen nichts Neues", di e Ausbreitung des 
Felddi ebstahls und die sich haufenden Schlagereien auf der St raBe zwi schen An hangern der 
NSDAP und KPD - veranschaulicht. Trotz der Pressionen vo n alien Seiten nahm das sHidti
sche Leben seinen Fortgang. Kunst und Wissenschaft konnten letztmals vorder natio nal sozia
listischen Machtergrei fung ihre ganze Vielfalt und Individualitat entfalten und damit die 
Bedeutung der Kulturmetropole Frankfurt unterstreichen. Pfingsten 1931 fanden zahl reiche 
Tagungen in Frankfurt statt, di e an se ine friihere Roll e als KongreBstadt ankni..ipften. Weitere 
erwahnenswerte Ereigni ssejener Zeit sind die Umwandlung des Frankfu rter Palmengartens in 
einen stiidtischen Regiebetrieb, di e Berufung des Stadtkamme rers Bruno Asch als Finanz
dezernent nach Berlin, die Fert igstellung des neuen Gewerkschaftshauses in der BlirgerstraBe, 
der Beschlu B der Altstadtsanierung, das 75jahrige Jubilaum der Frankfurte r Zeitung, die Ver
anstaltungen zum Goethejahr 1932, die Landung der DO X, des groBten Flugzeugs der Welt, 
auf dem Main bei Griesheim und das Deutsche Sangerbundfest. 

Das Jahr 1933 begann mit unheilvollen Vorzeichen. Im lanuar suchte eine Grippeepidemie 
Frankfurt heim, die bei einer gleichzeitigen Kiiltewelle und zutagetretendem Kohl enmangel 
mehrere TodesfaUe verursachte. Am 30. l anuar, dem Tag de r national sozialisti schen Macht
ergrei fung, kam es in Frankfurt vielerorts zu tatli chen Angriffen der SA auf ihre politischen 
Gegner. AufschluBreich ist, daB in der Mainmetropole im Gegensatz Zll Berlin die Kundge
bungen der Nationalsozialisten relativ kJaglich ausfi elen. Schon einen Monat spater han e sich 
hie r dank de r zunehmenden Unterdriickung und Ausschaltung der demo kratischen Krafte das 
Bild griindlich gewandelt. Ungehemmt entfalteten die NSDAP und ihre Organisationen ihre 
propagandisti schen Aktivitaten, di e sich u.a. gegen OberbOrgermeister Landmann und den 
Polizeipras identen Steinberg richteten. Nach der letzten halbwegs freien Wahl am 5. Marz 
1933, die der NSDAP in Frankfurt 44 Prozent der Stimmen einbrachte, beseitigten di e Natio
nalsozialisten die noch vorhandenen demokratischen Institutionen und begannen mit der Ent
fernung der luden aus dem offentlichen Leben, was besonders in den Bereichen Wirtschaft 
und Kultur die nachteiligsten Folgen hatte, weil gerade hier di e luden beachtliches Engage
ment entwickelten und Frankfu rt zur Oberregionalen Bedeutung ve rholfen hatten . Von diesem 
AderlaB so Ute sich die Stadt nicht mehr erholen. Im Zuge der zu nehmenden Knebelung der 
freien MeinungsiiuBerung, die in der Gleichschaltung der Medien sichtbar wurde, und in der 
oITentlichen Verb rennung der Werke "miBliebiger" Autoren ihr boses Echo fand, verlor Frank
furt seinen traditi onell toleranten und liberal en Charakter, der es frUher ausgezeichnet hatte. 
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Von dieser dokumentarischen Analyse laBt sich mit Recht sagen, daB sie am Beispiel Frank
furts die Ursachen flir den Verfall der Demokratie und den Ubergang zum nati onalsozialisti
schen Zwangss taat aufzeigt, wobei den Auswirkungen der Weltwirtschaftskri se und der von ihr 
ausgelosten Masse narbeitslosigkeit e ine SchlOsselstellung zukommt. S tefan Harlmann 

Sc h e mb s, Hans-Otto: Frankfurt in den l ahren 1945 bis 1960. Wiirzburg: Verlag Weidlich 
1987, 80 S., zahl r. Abb. 

Der vo rliegende Bildband zeichnet den Weg Frankfu rts von der "S tunde Null " im April 1945 
bis 1960 in anschaulicher Weise nach. Nach der Besetzung durch di e Amerikaner wenige Wo
chen vor de r bedingungslosen Kapitulat io n des Deutschen Reiches war etwa die Hairte des 
Frankfu rter Wohnraums vollig ze rstort und ein Drittel beschadigt. l egli cher Verkehr ruhte, die 
Versorgung stockte, und alles stiidti sche Leben war zum Erliegen gekommen. Urn so erstaunli
cher ist die Schnelligkeit, m it der di e Frankfurter dieses Chaos bewaltigten uod aUer Schwierig
keiten ungeachte t zu einem normale n Leben zuriickfanden. Schon bald ve rkehrten wieder die 
StraBenbahnen, der Zoo offnete seine To re, Radio Frankfu rt nahm seine Sendeta tigkeit auf, 
und am I. August 1945 erschien als ers te Tageszeitung in der amerikanischen Zone die "Frank
furter Rundschau". Nach der Wahrungsreform folgte ein l ahrzehnt raschen Wiederaufbaus, in 
dem sich das moderne Frankfurt gleichsam wie Phonix aus de r Asche erhob. An diesem Pro
zeB hatte neben der Besatzungsmacht und der Stadtverwaltung di e gesamte Bevolkeruog 
Frankfurts ihren Antei!. Blei bendes Verdienst erwarben sich hierbei der Kaufmann uod 
Maze n Gearg Hartmann, de r zusammen mil Professor Ernst Beutler di e Wiederherstellung 
des Goethehauses betri eb, der Bankier Hermann l asef Abs, dem die Grlindung der die Gelder 
der Marshallplan-Hilfe verteilenden Kreditansta lt flir Wiederaufbau verdankt wird, Max Hork
heimer und Theodor W. Adorno, die das Institut flir Sozialforschung wiederaufbauten, und 
der hessische Mini sterpras ident Geo rg August Zinn, der als gebiirtiger Frankfurter seine 
Vaterstadt nach besten Kraften fOrderte. Segensre ich fUr die Stadt wirkte sich di e Wahl Waiter 
Kolbs zum Oberbiirgermeister aus, roit dessen Namen der Wiederaufbau der Paul skirche, des 
Goethehauses und des Altstadtgelandes verbunden ist. Wenn sich auch di e Erwartungen 
Frankfurts, Hauptstadt des neugebilde ten Landes Hessen oder der Bundes republik Deutsch
land zu werden, nicht erfUllten, wurde es dafU r durch seine rasche Entwicklungzum fU hrenden 
deutschen Wi rtschafts- und Verkehrszentrum entschadigt. So sti eg der Kraftfahrzeugbestand 
in Frankfurt wie in keiner anderen deutschen Stadt in den 50 er l ahren auf iiber 100000 an. 
Die aus der Bank deutscher Lander hervorgegangene Deutsche Bundes bank bewirkte eine 
Konzentrati on zahlreicher Bankzentraleo in der Mainmetropole, di e damit die Roll e Berlins 
libernahm. Hinzu kam, daB F rankfurt bald wieder an seine Tradi tion als erSle Messestadt 
Deutschlands ankniipfen konnte, sich zum fU hrenden Flughafen in der Bundesrepublik ent
wickelte und auch im kulturell en Bereich - u. a. durch die Griindung der Deutschen Bibliothek 
und eine neue Ara im Theate rleben - den Durchbruch ga nz nach oben schafTte. 

Die Abbildungen dieses Bandes sind bre itgefachert und vermitteln einen plastischen Ein
druck von den vielfaltigen Aktivitiiten Frankfurts und seiner BUrger in den ersten 15 Nach
kriegsjahren. Sie schlagen einen Bogen von den dunkl en Stunden des l ahres 1945, als TrOmmer 
und Schwarzmarkte das Gesicht der Stadt bestimmten, zum pulsierenden Leben des moder
nen F rankfurt, in dem von Kriegseinwirkungen kaum noch etwas zu spOren ist. Erwahnens
wert sind u. a. Bilder van der zur lahrhundertfeier der Nationalversammlung wiederaufgebau
ten Paulskirche, der Einholung der 1942 beschlagnahmten Domglocken, dem Ri chtfes t der 
wiederherges tellten Hauptwache, der E inweihung der Friedensbrlicke an der Stelle der alten 
WHhelmsbrlicke, der Eroffnung des wiederaufgebauten Goethehauses im Beisein des Bundes
prasidenten Theodor Heuss, der Ei nweihung der Synagoge im Westend, die an die Tradition 
der groBen jiidischen Gemeinde Frankfurts vo r der Schreckenszeit des Nationalsoziali smus 
anknlipft, sowie vom ersten ofTentlichen Parkhaus in Deutschland hinter der Katharinen
kirche, das heute unter Denkmalschutz steht. 

Das hier angezeigte Buch ist vo r all emjOngeren Menschen, di e das Kri egsende und die fol
genden Notjahre nicht mehr personlich e rlebt haben, zur Lektiire und Betrachtung zu empfeh
len. Sie werden dann sicher eher in der Lage sein, di e groBen Aufbaul eistungen der haufig als 
"materialistisch" verschrienen 3.Iteren G enerati on besser zu wtirdigen. Stefan Hartmann 
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Jiidische Geschichte uod Kultur 

Ba Ue n be rg, Fried ri ch : }udenverordnungen in Hessen-Darmstadt. Ei ne DOkumentation . 
Wiesbaden : Kommiss ion fUr die Geschichte der Juden in Hessen 1987 (Schriften ... VIII), 
342 S., 58, - DM OSBN 3·92143HJ9·2). 

Die im Untenitel bescheiden "Eine Dolrumentation" genannte Zusammenstellung der im 
Bereich Hessen-Darmstadt gGltigen Judenverordnungen von 1524 bis 18061eistet G roBartiges. 
F. Battenberg bietet zum einen die oach gegenwiirtiger Kenntnis vollstandige Sammlung all er 
Verordnungen inne rhalb der Landgrafschaft, wie sie bei Philipps Tad 1567 entstand, bis zu r 
Einrichtung des G roB herzogtums, ei nschlieBlich der Obergrafschaft Katzenelnbogen und der 
Herrschaft Eppstein. des Amts Braubach aus der Niedergrafschart, des Oberfli rstenturns Hes· 
sen urn Gie13en und des hess ischen Hinte rlandes urn Biedenkopf. Innerhalb der "Einruhrung" 
stellt das Kapitel "Quellen und Forschungslage" die doch bedeutenden Schwierigkeiten bei der 
Sarnmlung der ort als Einzelstilcke in verschiedenen Archiven ilbe rli efe rten Verordnungen 
bzw. der Erfassung der vieJen teilweise nur noch in regestenartigen InhaJtsangaben greifbaren 
Gesetzgebungen dar. Es kann dabei - so Battenberg - "als wahrscheinli ch gellen, da13 mit die· 
ser Textausgabe das schri ftlich ni edergelegte Judenrecht im wesentlichen bekannt ist". Die 331 
erfa13 ten Verordnungen werden zumeist im Wortlaut, z. T. nur in den di e Juden betreffenden 
Auszilgen und - sowei t nur sekundar ermittelt - in Fo rm von Inhaltsangaben publi ziert . AlIe 
si nd verse hen mit Hinweisen auf die Quellen und Archivstandorte, mil Anmerkungen und 
Querverweisen. So kann die SammJung die Voraussetzung sein fUr e ine be ispielhart e Darstel· 
lung der Rechts· und Sozialgeschichte einer sozialen und religiosen Minderheil in einem ge· 
schlossenen Territorium, sobaJd di e fUr den Vergl eich notwendige Erfassung der allgemeinen 
Verordnungen e rfo lgt ist. 

Doch F. Battenberg belii13 t es nicht bei der Vorstellung des gesamten normativen Gesetzes
und Gebots rechts. Sein ausfUhrliches Vorwort zu di ese r Ausgabe (S. I-57, da ri n 341 absi
chernde Anme rkungen) ist bereits ei ne EinfUhrung in die Rechts· und Sozialgeschichte der 
Juden, in die En twicklungsgeschi chte des Judenrechts und der rechtstechni schen Aspekte 
u. v.a. m. 

Zwei Gesichtspunkte e rscheinen vor all em wesentlich : Die Summe der Verordnungen wird 
zukilnrt ig per Schlu13folgerung die anderweitig nicht ilbe rli efe rte Wirklichkeit der Zeit zu 
erschli eBen erlauben, denn das Gebo tsrecht spiegeit die Wirkli chkeit und ih re Probleme, 
indem es auf sie und ihre Veranderungen reagiert. Da di e Landesherren (fast ausschliel3 lich) 
am wirtschaftlichen Erfolg ih rer jildischen Untertanen inte ress iert waren, zeigen - zweitens -
die privilegierenden Verordnungen sowohl die jeweiligen wirtschaftlichen Interessen der Filr
sten wie sie ande rerse its di e Wechselwirkungen ve rdeutlichen, die zwischen den staatlichen 
(An-)Fordcrungcn und der Ausbildung der von den Juden vornehmlich ausgeilbten Berufe 
bestehen . Zugleich wird erkennbar, wie es - gewisserma13en staatlich gesteuert - zu den ja 
besonders extremen sozialen Unterschieden innerhalb der Judenschaft kommen konnle. 

Da sich die hessen-darmstadtische Gesetzgebung - trotz gewisser Vari anten - innerhalb 
des in den deu tschen Territorial staaten Ublichen bewegt, ist dieser ausgezeichnete Sammel
band auch fli r andere deut sche Lander beispielhaft sowohJ Inhalt wie Gestaltung betreffend. 

He/mU! Burmeister 

Ha hn , Joachim : Synagogen in Baden·Wilrttemberg. Mit e inem Geleitwort von Dietmar 
Schlee. Hrsg. vom Innenministerium des Landes Baden-Wilrttemberg. Stuttgart : Konrad 
Theiss·Verlag 1987. 134 S., 110 Abb. (davon 7 farbig) kart. . 19,80 OM. 

"Das sildwestdeutsche Judentum im Spiegel seiner Gottes hause r" - so oder ahnlich konnle 
ein programmatischer Unte rtitel zu der hier vo rzustellenden Schrift von Joachim Hahn lauten. 
Sachkundig und engagiert, "gleichsam mit Herz und Verstand", wie es im Geleitwort von 
D. Schl ee treffend hei Bt, ist es dem Autor gelungen, die Geschi chte des baden-wil rttembergi· 
schen Judentuns einftihl sam nachzuzeichnen, indem er den Bl ickauf die Synagoge als den zen
tral en Mittelpunkt jildischen Lebens in der Diaspora lenkt. Dies iSl wortwortlich zu ver-
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stehen: Neben informativen Textbeitragen in zehn Kapiteln bemUht sich 1. Hahn - im Haupt
beruf Pfarrer - urn eine Visualisie rung seines Sujets. 110 Abbildungen in durchweg guter Wie
dergabequalitiit spiegeln eindrUck.lich das Auf und Ab deutsch-jlidischer Lokalgeschichte bis 
zu deren brutalem Ende im NS-Terror wider. Die 151 bis dahin im Gebiet des heutigen Baden
WUrttemberg noch existierenden Synagogen und Betsale wurden in der Pogromnacht 1938 fast 
aHe ze rstort, zumindest aber demoliert und geschiindet. Deutlich sichtbar wird in der Bildaus
wah1, daB die Bli.itezeit des deut schen ludentums auch im Siidwesten im 19. lahrhundert lag. 
Reprasentative Synagogenbauten unterschiedlichster Stilrichtungen traten in Stuttgart, Ulm, 
Karlsruhe, Freiburg u. a. Orten in optische Konkurrenz zu den christlichen Kirchenbauten. 
Aber nicht nur diese Renommierobj ekte, auch di e schlichteren Landsynagogen - optisch in 
ihrer Funktion als Sakralgebaude schwerer erkennbar - sind in di eser vom baden-wiirttember
gischen Innenminister herausgegebenen Schrift zahlreich vertreten und vermitteln aufgrund 
ihrer Unautfalligkeit einen guten Eindruck von der Integration der luden in ihre christliche 
Umwelt. AlIgemein-historische wie bauliche Besonderheiten des Synagogenbaus (,.Aron Ha
kodesch" im Osten, ,.Almemor" und "Ner Tamid", Portalinschriften und Deckenmalereien) 
runden die Darstellung ab und sind neben Au6en- und Innenaufnahmen der Gebaude auch 
visuell in bescheidenem Ma6e vertreten. Insgesamt haben die historischen Aufnahmen :.:ah
lenma6ig ein leichtes Ubergewicht gegeniiber den Abbildungen der Gegenwart. Einen 
Schwerpunkt nimmt mit 43 S. der Darstellung das Schicksal der Synagogengebaude nach 1945 
ein. Abril3, Zweckentfremdung (als Kirchen, Rathaus, Wohnhaus oder Lagerhalle und Fabrik) 
und Gedenksteine am ehemaligen Standort sind genauso dokumentiert wie die vorbildlich 
gelungenen Restaurierungen der Gebaude, u. a. in Sulzburg, Michelbach a. d. L., Freudenthal, 
Hechingen oder Hemsbach, letzteres Gbrigens ein Beispiel flir das ausgesprochen positive 
Engagement der Landesregierung in Stuttgart, die in das 1979 beschlossene "Schwerpunktpro
gramm Denkmalpflege" auch Synagogengebaude mit aufnahm. Die hessische Landesregie
rung kann hier nur lernen, selbst wenn auch in SUdwestdeutschland in diese r Hinsicht die 
Baume nicht in den Himmel wachsen : Nlichtern benennt 1. Hahn auch die Probleme des 
Denkmalschutzes in diesem Bereich, so u. a. auch die Frage der kiinftigen Nutzung solcher 
infolge des Genozids der Nazis funktionslos gewordenen Gebaude und der unvermeidbaren 
Foigekosten der Bauunterhaltung. Instruktiv ist hier der kurze Beitrag von Hubert Krins 
("lum Denkmalwert und zur Denkmalpflege der Synagogen") zu lesen. 

Fazit: Ein auch flir hessische Lokalhistoriker, ludaisten und Denkmalschlitzer anregendes, 
weil zum eigenen Handeln herausforderndes Buch. MichaeJ Dorhs 

Denkwiirdigkeiten der G 1 li c k e I v 0 n H a me In . Aus dem 1Udisch-Deutschen Gbersetzt, mil 
Erlauterungen versehen und hrsgg. von Alfred Feilchenfeld. - Nachdruck der 4. Aufl. Berlin 
1923. Frankfurt/ Main : Athenaum-Verlag 1987, 333 S., 25 Abb. 

Diese Erinnerungen einer jiidischen Frau, die im 17. lahrhundert teilweise in Hamburg 
lebte und zwolfKinder gebar, sind ein anschauliches und mit Spannung erflilltes Dokument 
fUr die Mogiichkeiten jGdischer Lebensgestaltung in der Epoche des Absolutismus. Diese 
Denkwiirdigkeiten kannten bis zum Ende der Weimarer Republik mindestens vier verschie
dene Auflagen. Die au6ere Einteilung in sieben "BGcher" folgt im wesentlichen den Lebens
abschnitten dieser JGdin. 

Nach dem Tode ihres Gatten beginnt die Gliickel im Alter von 43 lahren, ihr Buch zu schrei
ben. Aus ihrer frGheren Kindheit berichtet sie iiber Altona: Wenn die armen Menschen 
(luden) herausgegangen sind, sind sieoft ihres Lebens nicht sicher gewesen wegen des Judenhasses, 
der be; BootsJeuten, SoJdaten und anderem geringen VoJk herrschte, so daft einejede Frau Gott ge
dankt hat, wenn sie ihren Mann wieder gJiickJich bei sich hatte (S. 16). Aber es gab auch ziemlich 
vermogende luden, die Gber 10000 Reichstaler damals (1650) verfugten. Ihr Vater handelte mit 
Edelsteinen und hatte ein gules Geschiifl (S. 18). Oiese geschiiftlichen Beziehungen reichten bis 
nach Danzig, wo liber Mitarbeiter und dank von Kreditbriefen k.leine Perlen und Bernstein ein
gekauft wurden. 

Oer Zusammenhalt in den Familien und unter Verwandten ist sehr eng; liberhaupt spielen 
materielle Uberlegungen bei vielen Entscheidungen, auch bei der Vorbereitung von Heirats
vertragen, eine sehr wichtige Rolle. Rechenhaftigheit, geschaftliches Kalklil , Sparsamkeit und 
Flirsorge fUr Ehefrau und Kinder sind oft geGbte Tugenden unter den luden. 

Die Pest ist eine gefahrliche GeiBel, der man sich durch liberstlirzte Flucht zu entziehen 
sucht (1664). 
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Diese Periode der Pest zieht materielle Verluste des Ehepaars nach sich (Zinsen, Jahresein
nahmen). Die Ehefrau hat bei den Geschaften ihres Gatten nicht nur eine beratende Rolle, 
sondern sie wirkt auch bei dem Abschlul3 eines Kompagniegeschaftes mit der Festlegung eines 
jiihrlichen Minima1gewinns von 1000 Talern mit. Die geschaftJi chen Reisen ihres Gatten rei
chen bis nach Leipzig (Messe), Frankfurt (Messe), Amsterdam (Warenumschlagsplatz), Hit
desheim; Mitarbeiter gehen nach Brabant. Es wird mit Kreditbriefen und Wechseln gearbeilet; 
als reich geUen Juden, wenn sie tiber 15000-20000 Taler verfligen, Tausende als Mitgift zahJen! 

In der Judenschaft herrschl nicht nur Solidaritat, es gibt auch Geschaftsbetrug, Neid, 
geschaftsschadigende Vergleiche, Veruntreuung von Kapilal, unterlassene Hilfelei stung, Un
dankbarkeit. 

Die DenkwOrdigkeiten der Gli.iclc.el si nd Uber und Uber durchdrungen von Zitaten aus dem 
Talmud - Wer iiber Vergangenes klagt. betet umsonst (S. 99) -, der so lU einem Instrument des 
eigenen Lebens- und Weitverstiindnisses werden kann; er spendet dem kampfenden und 
leidenden jUdischen Menschen in seinem Aufstieg und Niedergang Trost und Seelenfrieden. 

Gerade der plotzliche Tod des Ehegatten macht die JUdin zur Witwe mit acht kleinen Kin
dern, bringt 20000 Reichstaler Schulden an den Tag, verstrickt sie durch die Unf<ihigkeit ihres 

, Sohnes in Berlin in weitere Zahlungszwange, wogegen die glanzvolle Hochzeit ihrerTochter in 
Cleve zu einem Iichtvollen Gegenpol wird. - So dokumentieren die "DenkwUrdigkeiten" die 
WechselfaJle eines nach materieller Sicherung strebenden, frommen jUdischen Lebens im 
Kreise von Familie, Bekannten und der Altonaer Gemeinde. Volker Petri 

Schubert, Kurt : Juden in Kirchhain. Geschichte der Gemeinde und ihres Friedhofs. Mit 
einem Beitrag l ur Biographie des jUdischen Dichters Henle Kirchhan (1666-1757). Wies baden 
1987 (= Schrifl en der Kommission fUr die Geschichte der Juden in Hessen IX). 78 S., 30 Abb. 
s/w, 14,- DM. 

DaB jUdische FriedhOfe mehr sind als historisch aussagelose Orte menschlicher Vergang· 
lichkeit, iSllangst ei ne Binsenweisheit geworden. Dennoch ist es immer wieder Uberraschend, 
welch sprechendes Zeugnis die manchmal bis ins 17. Jahrhundert l urU ckreichenden Grab
steine mit ihren Inschriften tiber die Sozialgeschichte des hessischen Landjudentums abzu
legen in der Lage sind. Kurt Schubert hat dies am Beispiel des noch aus der ersten Halfte des 
18. lahrhunderts stammenden jUdischen Friedhofs in Kirchhain (Lkr. Marburg-BiedenkopO 
eindrticklich bestatigt. Ausgehend von den Ergebnissen einer (unter Begleitung durch Pror. D. 
Conrad, Marburg) erfolgten .photographischen Gesamtaufnahme des Friedhofs und der 
schriftlichen Fixierung (inc!. Ubersetzung!) ihrer Inschriften, entfaitet K. Schubert auf map
pem Raum ein anschauliches, durch sachkundige Hintergrundinformationen detailgenaues 
BildjUdischen Lebens auf dem Lande, das - wie Uberall in Hessen - mit der Vernichtungspoli
tik der Nazis gewaltsam ausgeloscht worden ist. In beeindruckender Weise gelingt es ihm, die
mit Ausnahme des baulichen Restes der frUheren Synagoge -Ietzten steinernen Zeugnisse des 
Kirchhainer ludentums zum Reden zu bringen, indem er die Namen der dort Begrabenen und 
die Grabsteininschriften mit unfangreichem Aktenmaterial des Staatsarchivs Marburg in 
Beziehung selzt. Das Ergebnis tiberzeugt! Nach einem einflihrenden Kapitel zur Gemeindege
schichte (mil Schwergewicht auf den Vorglingen der NS-Zeit), mit Angaben zur demographi
schen Entwiclc.1ung (sprunghafter Anstieg des jUdischen Bevolkerungsanteils nach jahrhun
dertelanger Konstanz auf 9% Gesamtbevollc.erung Kirchhains 191O!), zur Berufsstruktur und 
zur gesellschaftlichen (Des-)Integration der Kirchhainer Juden sowie zu den schulischen und 
gottesdienstlichen VerhaItnissen einer jUdischen Gemeinschaft in einer unverstandigen und 
ablehnend eingestellten christlichen Umwelt (IGrchhain gait im 17. und 18. lahrhundert a1s be
sonders antijUdisch eingestellte Stadt!), bietet K. Schubert in den beiden folgenden Kapiteln 
eine instruktive Einflihrung in die Geschichte und Eigenart des IGrchhainer Friedhofs. Unter
stUtzt durch insgesamt 30 ausgezeichnete s/w-Abbildungen - ais "roter Faden" durchziehen 
sie das ganze Buch - (neben drei Aufnahmen der Gesamtanlage und der Wiedergabe einiger 
SchriftstUcke fast ausschliel3lich Aufnahmen einzelner Steine, teilweise auch von deren cha
rakteristischen Details) skizziert er die historische Entwicklung des Friedhofs selbst und der 
roit dem Bestattungswesen verbundenen rechtlichen und finanziellen Zwange (z. B. die obliga-
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torischen Begrabnisgeldzahlungen der luden an die Stadtk.asse noch bis 1865) der jlidischen 
Gemeinde. SchJuBpunkt ist auch hi er der Vandalism us der Nazis (die meisten Steine aus der 
Zeil zwischen 1820 und 1907 wurden ze rstort!) mit dem 1938 erfolgten Verkauf und der 1940 
vo rgenommenen SchlieBung des Friedhofs. Behutsam ruhrt K. Schubert seine Lese r durch 
den verbliebenen Res t des Kirchhai ner Friedhofs, erkJart die Eigenarten der jOdischen Grab
steingestaltung und - symbolik, Obersetzt exemplarisch einige der poetischen Inschriften mil 
ihren teilweise formalisie rten Ehrentitulaturen der Verstorbenen und bemOht sich, Verstand
nis zu wecken fLir di e den Nichtjuden so fremde Wichtigkeit der unbegrenzten und ungestor
ten Totenruhe im ludentun und der daraus resuit ierenden andersartigen Grabpnege. Ein 
Grabinschriftenverze ichni s mit 135 Eintragungen, ei n alphabetisches Namensregister dazu so
wie eine Lageskizze erschli e6en in vo rbildlicher Weise jedem Interessie rten di esen Friedhof. 
In ei nem Jelzten Kapitel schli e6lich widmet sich K. Schubert jildischer Familiengeschichte 
und Genealogie im Kirchhain des 17. und 18. lahrhunderts. Eine besondere Roll e sp ieit dabei 
der jUdisch-deutsche Dichler und Volksschriftsteller Elchanan Henle Kirchhan, der 1757 in 
Kirchhain begraben und dessen G rabstein erst durch di e Recherchen K. Schuberts (wieder) 
aufgefunden wurde. Kirchhan, dessen ethisch-erbauliches Buch in jOdisch-deutscher Sprache 
SIMCHAT HANEFESCH (= "Seelenfreude") als das popularste Werk der aiterenjiddischeo 
Literatur gilt, ist oeben dem berOhmten, 1810 ebenfalls dort geborenen Arzt Benedikt Stilling 
sicher der bedeutendste Vertreter des Kirchhainer ludentums. 

K. Schuberts Buch ist zu wOnschen, daB es nicht nur in die wissenschaftlichen Bibliotheken 
Eingang findet, sondern auch in Kirchhain se lbst viele Freunde gewinnen moge. Den Lehrern 
der ortHchen Gesamtschule kann de r Ei nsatz dieses Buches (verbunden mil einer eigenen 
Erkundung des Friedhofs) nur dringend ans Herz gelegt werden. 40 lahre (Ve r-)Schweigen 
sind genug! Michael Dorhs 

M e tt e n h e i m , Heinrich v.: Ca rl von Mettenheimer (1824-1898). Werden, Wollen und Wir
ken eines alten Arztes in Briefen und Niederschriften (= Frankfurter Lebensbilde r, hrsg. von 
der Histo rischen Kommission der Stadt Frankfurt am Main , Bd. XIX). Frankfu rt a. M.: Ver1ag 
Waldemar Kramer 1985, 560 S. (zuerst erschienen in Abhandlungen zur Geschichte der Medi
zi n und der Naturwissenschaften, Hen 35, Berlin 1940). 

Was der Sohn im Vorwort (S . 3) schreibt, ist ihm gelungen, nicht nur "seinen Nachkommen 
das Sinnen, Denken und Handel n di eses Mannes, wi e es sich in seinen Briefen und sonsligen 
Niederschriften widerspiegelt, vor Augen zu fLihren". Der Leser begrtiBI es, daB der umfang
reiche schriftliche NachlaB des Arztes "rur sich selbsl sp rechen" kann und auch ni cht geglattet 
oder harmonisiert werden soUte. Rein medizinische oder ganz familiare AuBerungen sind 
all erdings moglichst weggelassen; so haben wir ,.zugieich einen Beilrag zu der Geistesge
schi chte, insbesondere der Medizin, in der zweiten Halft e des vorigen lahrhunderls" (S . 4) vor 
uns, ohne daB Histo risches und Politik zu kurz kommen. Das ist durchaus auch den Anmer
kungen (S. 373- 519) mil ihrer FOlie von prazisen, vo r all em biographischen Angaben zu ve r
danken . Hilfreich sind die Literaturliste und die zwei Register; zur Verlebendigung tragt die 
neue Bebilderung aus den Schatzen des Familienarchivs bei . Man kann froh sei, daB zu r Aus
steUung der Senckenbergischen Bibliothek 1985 die Zweitaunage in Frankfurt herauskam, so . 
daB ein gut betreutes Reprint neue Wirkung erzielen kann, nachdem die erste Aunage vo rwie· 
ge nd bei Spezial isten gutes Echo hervorgerufen hatte. 

Was der Sohn einer Frankfurter Kaufmannsfamilie in seiner inneren Entwicklung und auf 
seinem interessanten Berufsweg - mit den Stationen in Gottingen, Berlin und wiede r in se iner 
Vaterstadt, schli eBlich aJs Leibarzt in Schwerin - er1 ebte, was er an Hoffnungen und Enttau
schungen hegte und erfuhr, se ine Auffassung vom Arztberuf, von Ethik und Religion, das er
fahren wir weithin in Selbstzeugnissen dieses vielseitig begabten Menschen. DaB wir damit 
zugieich einen vertieften Ei nblick in seine Gegenwart gewinnen, u. a. in sein ablehnendes Ver· 
hiiltnis Bismarck gegenOber, ebenso in se in personliches BemOhen urn eine Einheit von Natur
wissenschaft und Religion, macht die Lekttire anziehend und oft spannend. So wird man dem 
Sohn und der Enkelin dieses Arztes danken rur die so rgsam e Verfasserschaft und Betreuung, 
denn sie haben einen begrOBenswerten Beitrag zur biographischen Literatur geleistet. Gerade 
das uns scheinbar so naheliegende 19. l ahrhundert bedarf ja vieler und verschiedenartiger 
Zugange zu seinem Verstandnis. A(fred Hock 
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Free d e n , Herbe rt : OiejUdi sehe Presse im Oritten Reich, Frankfurt/ Main : Athenaum·Ver· 
lag 1987, 203 S. (ISBN 3'{)1O-0040I-ll). 

Oer Verfasse r ist ein aus Oeutsehland emigrierter Jude, der sei t 1951 in Jerusalem als Publi
zist und Autor ta tig ist und auch als Korrespondent fU r die .,Frankfurter Rundschau" arbeitete. 

Oer Lese r erfahrt in diesem Band, daB diejUdische Presse mit eine r Aunagenhohe von ca. 
1,18 Mi o. Exemplaren (1934) nur einen Ideinen Teil des ofTentli chen Ze itungswesens neben der 
poli tischen und sonstigen religiosen Presse in Oeutschland darstellte. Die Lebensdauer di eser 
jUdischen Publikationsorgane - sie umfaBten poli tische Zeitungen, religiose Bliitl er, Gemein· 
debHitter, Kulturzeitschriften und Vereinsorgane - re iehte bis zum Verbot im Jahre 1938, doeh 
auf Befehl von Goebbels muBte ein Ersatzorgan in Berlin und Wien von jUdischen Redakteu
ren bi s 1942 publiziert werden! 

Oer Verfasse r analysie rt nieht einzelne Zeitungen oder Zeitsehriften, sonde rn stellt seine 
AusfUhrungen unte r bestimmte Themata, flir die er das Material aus ve rsehi edenen Organen 
sammelt. Die Quell enangaben si nd den einzelnen Kapiteln angeseh lossen, doeh wi rd leider 
aus den Hinweisen Uber die benutzten Archive nicht deutli ch, ob di e eingesehenen Zeitsehrif· 
ten pro Jahrgang vollsHindig vorhanden si nd oder ni cht. Manche Sekundarwerke erseheinen 
nur unter dem Titel, o hne Angabe de r jeweiligen Herausgeber. 

Die GrundzUge der hi stori sehen Entwicklung des jUdisehen Pressewesens in Oeutschland 
se it etwa 1800 konnen vom Leser Ubersprungen werden, weir di eses Kapitel zu IUckenhaft ist. 
Interessanter erscheint das Kapitel4, in dem es urn di e Haltungen und Oeutungen jUdischer 
Presseorgane zu den Ereignissen der NS·Revolution und ihren unmitlelbaren Folgen geht. 
Oiese Presse ist volle r polemischer Ri chtungsumpfe und ze igt di e Gespaltenheit hinsichtli ch 
der Einschatzu ng und Bewertung der nationalsozialistischcn Polil ik. Erst seit 1935 gewinnen 
das Thema "Palast ina" und die Auswanderung dorthin in den Spalten der Zeilungen an Raum. 
Es ist weiterhin bedriickend zu lesen, wie die jUdischen Redakteure teilweise die Folgen der 
NUrnberger Gesetze falsch einschatzten und wie sie sich gleichzei tig in eine rea litalsfem e Ois· 
kussio n Uber das Wesen ";Udischer Kultur" hineinnUehteten, wahrend bei einem Teil der jUdi· 
schen BUrger der ProzeB der Verelendung und Oiskrimini erung durch die NSOAP be rei ts '0'011 
um sieh griff. Ei n unverstiindli cher Widerspruch in der NS·Politik ist die Tatsache, daB noch 
bis 1942 ein ,.1 Udisches Nachrichtenbratt" erscheinen durfte, aber nur einen geringen Teil der 
amtlichen 8 estimmungen gege nU be r den Jude n ve rofTent lichte! Insgesamt : ein schiitzenswer
les Werk zu einem bislang fas t unbekannten Thema. Vo/ker Pelri 

Kropat , Wolf-Amo: Krislallnacht in Hessen. Oer Judenpogrom vom November 1938. Eine 
Ookumentation. Wiesbaden : Kommiss ion flir di e G eschichte der Juden in Hessen 1988 
(Schriften ... X), 294 S., di v. Abb., 27,- DM (ISBN 3-921434-11-4). 

Zum 50. Jahrestag der sog. "Kri stallnaeht", des ersten in aJl er OfTentliehkei t sich vollziehen· 
den und das ganze Reich erfassenden Pogroms in der NS-Zeit , legt W.·A. Kropat, Leiter des 
Hauptstaalsarchivs in Wies baden, einen komment ierten Oo kumentensammclband zu r Ge· 
schich te dieses Ereignisses in Hessen vor. Wie bekannt, spie lten schon die preuBische Pro
vinz Hessen·Nassau (mit 2,1 Prozen t jUdiseher Bevolkerung) und nach dem Ers ten Weltkrieg 
der Volksstaat Hessen, der mil1 ,25 Prozent (naeh Hamburg mit 1,39 Prozent) den zweithoch· 
sten judisehen Bevol kerungsa nteil unler den deutschen Uindern hatte, im Zusammenhang 
des deutsehen Antisemitismus eine besonders unrtihml iche Rol le. Erste schwere ObergrifTe 
aufjUdisehe Gotteshiiuser(z. 8 . in Hanau, Gelnhausen, Langen) fanden - ebenfalls in Hessen
in den Sommer· und Herbstmonate n des Jahres 1938 statt. Die angeb1 ich "spontanen" schwe
ren Krawalle, RechtsbrUehe und Ze rstorungen der Nacht vom 7.18. November in Kassel selbSI 
(u. a. Ze rstorung des Gemeindehauses in der GroBen RosenstraBe) und in einer Reihe vo n 
Stadten und Oorfern im "Gau Kurhessen" (Felsbers. Grebenstein. Witzenhausen, Roten
burglF., Hersfeld und ve rmutlieh zahlreichen weiteren Orten) di enten Goebbels am Abend 
des 9. November im .,Alten Rathaus" in Munchen als Beis piele gerechten Volkszo rns. Seine 
Anmerkung, so lche Oemonstrationen seien von der Partei weder zu organisie ren noeh vorzu
bereiten, aber wenn sie - wi e in Kurh essen und Magdeburg·AnhaJt - "sponlan ent stUnden, 
sei ihnen abe r auch ni chl entgegenzutreten" (Kropat, Ook. 77), wurde verSlanden. Damil war 
- nach hess ischem Vorbild - di e Richtung fUr di e anwesenden hohen SA- und Parteifii hrer kla r, 
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und - obwohl keine weiteren exakten Anweisungen erteilt wurden - sofort gingen deutsch
landweit sinngemall weitgehend gleiche Befehle telefonisch hinaus, die die entsprechenden 
Untergliederungen noch in derselben Nacht (9./10. November) zum bekannten Handeln in der 
sog. "Rei chskri stallnacht" brachten . Mit Recht datiert Kropat deshalb die wesentlichen Ereig
nisse, die .,Kristallnacht", auf den 10. November. 

Einer mappen, hessenorienti erten Zusammenfassung der "nationalsozialistischen Juden
politik bis 1938" folgt in weiteren, schrittweise vorgehenden Kapiteln die Darstellung uDd 
Do kumentierung der .. ,Kri stallnacht' in Hessen", ihrer Opfer uDd ihrer Tater. Nach den 
"ersten Pogromen" (7. -9. November 1938) untersucht Kropat die Roll e der NS-Ftihrer und der 
verschiedenen G li ederungen bei der Vorbereitung und Durchsetzung der vor all em von Goeb
bels betriebenen AngrifTe aufj i..idisches Leben und Eigentum. Immerhin wird dabei in zahlrei
chen Dokumenten einerseits die gezielte Steuerung der Ereignisse durch die Parteileitung und 
andererseits di e Befehlsunsicherh eit bei den ausfUhrenden Gruppen auf der unteren Ebene 
der Einsatzleitung deutlich. Hie r konnen di e schli eBlich erteilten Befehle sowohl ausdriickli ch 
das strenge Verbotjedweder "Ausschreitung gegen Personen" wie ebenso ausdrticklich deren 
., Vernichtung" beinhalten. In ahnli cher Weise lag die Spannweite hinsichtlich der Zerstorung 
ji..idischen Eigentums zwischen volliger Untatigkeit der ortlichen NS-Gru ppierung, ja, soesr 
deren Schutzleistung rur die Juden aus "Brandfurcht" (was am folgenden Abend i..iberortliche 
"korrigierende" EingrifTe nach sich 109) und radikaler Vernichtung alien j iidischen privaten 
und gemeindlichen Eigentums. 

Zahlreiche, durch dieses Archivrnaterial dokurnentierte Details lass en erkennen, warum 
si ch di ese Schreckensnachte als Ausbri..iche des Volkszorns offentlich darstellen (jellen. Goeb
be)s hatte - in taktisch rich tiger Einschatzung der dann tatsiichlich eintretenden Ereignisse -
die Verschiedenartigkeit der in den antisemiti schen Grundziigen zwar g)eichen, in den Details 
jedoch stark vonei nander abweichenden Verhaltensmuster der aufunterer Ebene Verantwort
lichen einkalkuli ert und sie durch die vage zum Handeln auffordernden Hinweise aufKurhes
sen regelrecht zum Handeln gemall Vorbild provoziert. Die Vielgestaltigkeit der Ereignisse 
lien sich dem Ausland gegeni..iber, aber auch noch nach dem Krieg in Deutschland (bis aur 
unse re Zeit?!) als Hinweis auf spontanes Handeln deuten. 

Es sind also vor allem diese a.a.O. zumeist noch nicht veroffentli chten oder in gro6ere 
Zusammenhange gestellten, regionalen oder ortlichen Einzelheiten, di e Kropats erschuttern
des Buch fUr di e Erforschung der jiidischen Kultur und des jiidischen Lebens in Hessen ins
gesamt, insbesondere aber auf ortlicher Ebene der betreffenden Gemeinden (fast 200 sind 
- unterschiedlich intensiv - angesprochen) so wertvoll und unverzichtbar macht. Kropats breit 
kommentierte Sammlung bricht einen entscheidenden Stein aus der Mauer des Verschwei
gens ; er zerstort den Schutzwall, den rnanche, die "von all em nichls gewuBt" haben, urn sich 
erri chtet haben. 

Die Schlu6zeilen dieses unschatzbaren Bandes verdienen zitiert zu werdeD: Nurhistorische 
Wahrhafligkeil indessen kann verhindern, dqfJ das Schicksal der vetjolgten und ermorderenjudi
schen Mitburger tum Thema vordergriindiger politischer Auseinandersettung wird. Nur eineobjek
live Darsrellung derGeschichredernalionalsozialislischen Zeit, wiesieauch in der "Kris,allnach," 
vor Or' erlebt wurde, kann auch die Fragenjunger Menschen beantworten und ihnen tugleich heJfen. 
die Last vieler Menschen der iilreren Generation tU begreifen. Nur wer die Erinnerung an die Op/er 
eines unmenschlichen Regimes wachhiilt, wird die Gefahren erkennen. dieaus Voreingenommenheit 
und mangelnder Tolerant gegenuber Minderheiten erwachsen konnen. Helmut Burmeister 

Ka n to r, Alfred : Das Buch des Alfred Kantor. Mit einem Vorwort von Friedrich Heer. Frank
furt am Main : Jiidi scher Verlag bei Athenaum 1987 (Deutsche Erstausgabe 1971), mit Einlei
tung und Anrnerkungen ohne Seitenzahlung plus 128 farbige Faksimiles (ISBN 3-610-00300-6). 

Das "Buch des Alfred Kantor" enthiilt/ ist ein (erganztes) Faksimi le eines Biindchens, das 
sich ein junger Mensch nach leidensschweren Jahren bei einem Buchbinder 1945 in Deggen
dorf aus leeren Blattern hat anfertigen lass en, urn sich darin das erlebte G rauen von der Seele 
zu zeichnen und zu mal en. Eine erste deulsche Veroffen tli chung des Erinneru ngswerks er
rolgte be reits 1971, der Atheniium-Ve rl ag legt jetzt eine neue Ausgabe in qualitatyoller Aus
stattung vor. 
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Alfred Kantor, geboren 1923, ist ein Jugendlicher, als die Deutschen im besetzten Prag 1940 
den AusschluB aller Juden aus privaten und offentlichen Schulen anordnen. Kantor muO seine 
Studien in der Rotter·Schule fUr Werbegraphik abbrechen; am I. Dezember 1941 wird er nach 
Theresienstadt deportiert. 1943 folgt er auf eigenen Antrag seiner Mutter und seiner Freundin 
nach Auschwitz ; beide Frauen werden dort urnkornmen. 1944 gehort er zu einer Gruppe von 
1000 Mannern, die eine von den AJliierten bombardierte Treibstoffabrik bei Schwarzheide, 
45 km nordlich von Dresden, wiederaufbauen 5011 en. Nur rd . 200 iiberleben dieses Korn· 
mando. Kantor wird kurz vor Kriegsende oach Theresienstadt zuriickgebracht, als das KZ von 
den Nazis an das Internationale Rote Kreuz iibergeben wird . Im Juli 1945, zehn Wochen nach 
der Befreiung, kommt Kantor als Displaced Person nach Deggendorf und beginnt dort sofort 
mit der gestalterischen Aufarbeitung seiner Erlebnisse. Einige originale B!eistifts kizzen der 
Zeit in Theresienstadt sind bei ei nem dort verbliebenen Freund gerettet; e r leann siejetzt sei· 
nen Aquarellen des Grauens zugrundelegen ; iihnliches gilt von einigen Schwarzheide-Blat· 
tern. In Auschwitz angefertigte Bleistiftskizzen hat der junge Kiinstler aus Todesfurcht immer 
wieder sofort vernichtet, sich die Entwiirfejedoch fes t eingepragt, so daB er di e Ereignisse auch 
dieser Monate seines Lebens zeitnah nachgestalten kann . So entsteht eioe Bildfolge, die die 
Schicksalsbedingungen uod das Leid vor all em der jUdischen Menschen einzufangen versucht. 
Die friihzeitig abgebrochene kiinstlerische Ausbildung und wohl auch ein gewisser Mangel an 
Begabung des bei Kriegsende 22jahrigen entpuppen sich a!s Qualitat, denn sie verhindern eine 
kiinstlerisch iibersetzte und damit die Wirklichkeit eher ve rfremdeode Darstellung. Kantor 
zeichnel, da er nicht phologrophieren kann ; jeder seiner Skizzen ist deshalb bis in das winzigste 
Detail das Berniihen urn chronikalische Echtheit abzuspiiren. Kantor stilisiert seine Darstel
lungsweise im Grenzbereich zur Laienmalerei zum Mittel exakter Geschehensanalyse. Der 
horror vacu; erklart sich als horror oblivion is. Das erniedrigende Lagerleben und alle geschehe
nen Brutalitateo, Transporte, Selektionen, Folter, Vergasun8.t Vernichtung durch Arbeit sind 
ebenso festgehalten wie das Aufbegehren im Kleinen, die Uberiebenskimpfe, di e wenigen 
menschlichen Kontakte. Auch Hoffnungen erfal3t der KiinstJer bildhaft und macht sie sicht
bar, aber immer wieder ist der massenhafte Tod Kantors Hauptbildthema. Vergessen wir 
nicht - diese auch die kleinsten Details skizzierenden Bilder (siehe z. B. den DR· Direktions
standort .. Kassel" als Aufschrift aufTodeswaggons) entstanden wenige Tage nach Kri egsende, 
also lange Zeit vor dem Bekanntwerden der in doch immer wieder verbliiffender Fiille vorhan
denen Photodokumente der Unmenschlichkeit. Kein Zweifel : Kantor hat exakt beobachet und 
akribisch genau verzeichnet ; die Authentizitiit seiner Bildaussagen ist unbezweifelbar. Die 
(nicht vollig inhaltsgleichen) handgeschriebenen deutschen und englischen Bildlegenden zei· 
ge n in ihrer ereignisnahen Spontaneitat zusatzlich die Betroffenheit dessen, der das gezeich· 
nete Grauen Uberlebt hat. Die englische mehr als die deutsche Version erleichtert dabei den 
unmittelbaren Zugang zu den Bildern. (Den Aquarellen vorgeschaltet sind allerdings langere 
Anmerkungen mil erganzender genauer deutscher Erlauterung.) 

Das Vorwort von Friedrich Heer und Kantors autob iographischer AbriO erganzen und 
begieiten ein tief ergreifendes Buch. He/mU! Burmeister 

A I ta ra 5, Thea : Synagogen in Hessen - Was geschah seit 19457 Konigstein : Kar! Robert Lan
gewiesche Nachf. Haos Koster 1988 (= Die Blauen BUcher) ; 232 S., 465 Abb. u. Plane (davon 57 
farbig) , 35,- DM. 

Zu einer Reise in die Vergangenheit ganz besonderer Art ladt die Giel3ener Architektin 
Thea Altaras ein: In sechsjahriger mUhevoller, bis ins Detail gehender Kleinarbeit vorOrt ist es 
ihr gelungen, liingst vergessen geglaubte vermauerte, abgerissene oder zur Unkenntlichkeit 
veranderte Bauzeugnisse hessisch·jiidischer Geschichte aufzuspUren. Ihre nun vorliegende 
Bilanz bedriickt und beeindruckt glei chermal3en. 223 Synagogengebaude und Betsale in 221 
hessischen Kommunen - von der Autorin sorgHiltig unt er architektonischen und bauhistori
schen Gesichtspunkten dokumentiert und analysiert - sind die kiimmerlichen Reste hess i
scher Synagogenarchitektur, die den Novemberpogrom 1938 und die Jahre des Zweiten Welt· 
k.rieges aul3erlich unbeschadigt Uberstanden. UnaufTallige, oft dem Baustil der Umgebung 
angepal3te Bauten (nicht selten "Mehrzweckgebiiude" mit Schulzimmer, Versammlungsraum 
oder Gemeindebiiro) sind es, die in der Regel eher zufallig vor der Zerstorung durch die Nazis 
bewahrt blieben. Mal war es die "ungtinstige" Lage mitten in der Stadt und die damit verbun· 
den e Gefahr eines Ubergreifens der inszenierten Feuersbrunst vom 9. 11. 1938 auf Nachbar· 
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hii user, mal auch die be reits vo rher erfo lgte Zwangsa ri sie rung der Gebii ude, die di ese typi
schen Zeugnisse der Bodenstii ndigkeit und Anspruchslosigkeit des hessischen Landjuden
lums im Gegensatl. zu diesem .. Uberleben" li eBen. Aber Thea Altaras beliiBt es nicht bei di e
sem Bl ick in di e Zeit vor 50 Jahren ! Begannen damals bereits di e Nazis, die Synagogenbauten 
durch Umbau zu Wohnhause rn, Lagerhallen, Feuerwehrhause rn etc. ges ichls- und dam it 
aussagelos zu machen, so setzten die Nachkri egsdeutschen - bewul3t oder unbewul3t - dieses 
BemUhen urn ein m6gl ichst spurloses Ausl6schen jeder Erinnerung an diesen un wiederbring
lich ve rl orenen Tei l der eige nen Kultur fo rI. Mehr als ein Drittel (!) der 1945 noch vorhanden 
gewesenen Synagoge nbaute n wurde - 'Ion der Denkmalpflege ve rnachliiss igl, 'Ion 6ffenllichen 
Slell en als alt und unn Utz dekJari ert - in den l ahren danach noch abge ri ssen. Die unte rschied
liche Behandl ung der Ub riggebliebenen 164 Synagogengebaude und Betrau me wiederum gibt 
ei nen (oft beschamenden) Aufschl ul3 Uber das durchaus ve rschiedenartig ausgepragte Ve rant
wortungsge nihl einzelner BUrge r od er der zustandige n Beh6rden gegenUber diesem besonde
re n Erbe der Vergange nhei t. Oft weigerten sich die neuen Bes it zer soga r, di e Einwill igung zum 
Anbrin ge n einer Gedenktafe l an diesen Gebauden zu ge ben. Resle 'Ion Anti semitismus? In 
jedem Fall ein bedrUckendes Spiegelbild vo m Umga ng der Nachkri egsdeu tschen mit ihrer 
(und unserer) Geschichte. 

Diesen unsagl ichen Verdrangungsmechani smen halt Thea Altaras nUchlern die bruta/acta 
ihrer Recherchen entgegen : Nach einem einnihrende n Teil mil terminologischen Fes tlegun
ge n nir di eses Buch, (eher angedeuteten) hi sto ri schen Hi ntergrUnden und einer Ei nni hrung in 
di e Iypische Synagogeneinrichlung dokumenlierl der Hauptteil in Wo rt und Bild di e am 
8.5. 1945 noch erhalt en gewesene Bausubs tanz 'Ion 223 ehemaligenjiidischen Go tteshausern. 
Geordnel nach Land kreisen und innerhalb diese r ent sprechend der alphabelischen Reihenfol
ge der Ortsnamen umfal3t die Ei nt ragu ng jeweil s architektonische Merkmale, eine Beschrei
bung der Bauhi sto rie und des vo rgefundenen Zustandes zu m Zeitpunkl der Besichtigung 
durch di e Autorin, Quell enangaben sowie meisl hi storische Aufnahmen und aktuell e PhOlos. 
Oft ergii nzen Lageplane und G rundriB konstruktio nen di e Darstellung. G rundsiilzliche statis ti
sche Angaben zur Si tuation im jeweiligen Regierungsbezirk si nd voranges lellt, desgleichen 
ninf themati sch verschiedene alphabetische Register. Eine ca. 20se itige architektonische 
Analyse (Lage im art, Gebaudelypen, Bauart und SliI etc.) mit zahlreichen exzell enlen Farb
aufnahmen sowie ein Anhang, der ne ben Begriffserkliirungen, Quell en- und Literalu rverze ich
ni s sowie einem a rts registe r soga r ein deutsch- und englischsprachiges "Summary" des Buch
inhalts enthalt , schli eBen die archi te ktoni sche Wertung des genannten Forschungsgegenstan
des 'Ion Thea Altaras ab. Kei n Zweifel - angesicht s der immer weniger werdende n Zeitzeugen 
gemeinsamer hessisch-jU di scher Kult ur ist diese Dokumentation gerade noch rechtzeitig -
buchstiiblich 5 Minuten vo r 12 - erschienen. Mag das Netz der Autorin auch nicht immer 
fe inmaschig genug gewesen se in (z. B. find cl die Synagoge in Naumburg/Lkr. Kassel keine 
Erwahn ung!), und mag man auch ii be r die Ausk.lam merung der 1938 zerstorten jiidischen Got
leshause r aus di ese r Do kumentation hess ischer Synagoge narchitektur geleil ter Meinung sein 
(vgl. .. Frankfurter Rundschau" v. 14. 1. 1988, S. 16) , Thea Altaras hat mit ih rer unler dem Ge
sichlspunkl der Erhaltung erfo lgten Bestandsaufnahme nicht nu r eine in ih rem Wert gar ni chl 
hoc h ge nug ZU veranschlage nde do ku menta rische Sicherungsle istung vo ll bracht, so ndern 
auch den vollig unzu reichenden Ist-Zustand hess ischen Denkmalschut zes in diesem Bereich 
markiert. Jetzl sind polil ischc Ent scheidungen geforde rt. Sollten sie ausbleiben - mit his to
rischer Unkenn tni s od er mangelndem Pro blembewul3tsein konnen sie seit dem Erscheinen 
dieses Buches nicht me hr entschuldigt werd en! Michael Dorhs 

S c hem bs, Hans-Otto : Der Borneplatz in Frankfu rt am Mai n. Ein Spiegelbi ld j ii discher 
Geschichte. Hrsg. vo m Magistral der Stadt Frankfu rt a. M.; Frankfurt a. M.: Verlag Waldemar 
Kramer 1987; 141 S. (i nc!. Quell en- und Lileratu rverzeichnis und Zeittafeln) . 

H.-O. Schembs, Eingewei hten noch als verdienstvoller Bearbeiter und Voll ender des opus 
magnum 'Ion Paul Arnsberg "Die Geschichte der Frankfurt er luden sei t der Franzosischen 
Revolution" (l983) in Eri nnerung, schli el3t mit der Ver61fe ntli chung seines neues Buches eine 
Liicke in mehrfacher Hinsicht. Unterstiitzt du rch 61 s/w-Abbildungen und 11 Karten, geome
trische Plane etc. (i n hervo rrage nder Reprodukti onsquali Hit !), prasenti ert er dem in teres si er
ten Lese r am Beispiel des Borneplatzes und se iner unmi ttelbaren Umgebung einen faszi ni e
rend en Gang du rch die 800jahrige Geschichte des Frankfurter ludentums. Mikrokosmisch 
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und exemplarisch wird hi er eine hi sto rische EntwickJung transpa rent, die mit der Ersterwah
nung van luden in Frankfu rt in der zweiten Halft e des 12. l ahrhunderts begann u nd nac h der 
Katastraphe des Holocaust in der Neugrtindung der - nunmehr vierten - ji.idischen Gemeinde 
in der Stadt 1945 mi.i ndete. Anschaulich u nd gut lesbar mI lt Schembs die dazwischenliegenden 
SOO l ahre, indem er - angebunden an di e Gegebenheiten der behandelten Ortlichkeiten -
histarische Voll zlige in Erinneru ng ruft: Anlage des sog. Ghettos im Woll grabe n vor der alten 
staufi schen Mauer 1460 - Pltinderungen und Pogrome im Kontext des "Fettmil chaufstandes" 
1612/14 - Zerstorung der ludengasse durch eine Feuersbrunst 1711 - die im 19. l ahrhundert 
erfolgte Emanzipatian der Frankfurter luden - urn nur einige di.irre Oaten zu nennen, die 
H.-O. Schembs z. T. geradezu li ebevoll mit Leben fUlIt . Detailli ert beschreibt er die Anlage der 
Frankfurter ludengasse unler besonde rer Beri.icks ichtigung der baulichen Entwicklung, der 
architektonischen Gestaltung de r Hauser (inc!. deren Innenausstattung) und der Infrastru ktur 
der hi er vom Rat de r Stadt auf Orangen der Kirche (!) zum Leben gezwungenen jtidi schen Ge
meinschaft . Und tro tz des graBen sozialen Orucks, tra tz de r unvors tell ba ren raumlichen Enge 
und der hygieni sch oft untragbaren Bedingungen im van seinen Bewa hnern beze ichnender
weise .. Neu-Agypten" genannten Ghetto entwickelt sich das intensive und bli.ihende Gemei n
dele ben eines dcr geistigen Zentren des eurapaischen ludent ums - eine fasz inierende und 
bedrtickende Realitat zugleich! 

Und auch zwei beri.ihmte Sohne der Stadt Frankfu rt erblicken hi er das Licht der Welt : 
Maye r Amschei Rothschild (1 744), der G rlinder des legendaren Ban khauses, und Ludwig 
Borne (786), der Vorkampfer fUr dema kratische Freiheiten. H.-O. Schembs gelingt es, etwas 
von der dialektischen Real ita t jtidischer Existenz in Frankfu rt einzufange n, viell eicht auch des
halb, weil diese als integra/er Teil der Stadtentwicklung und -geschichte ve rstande n wird. Folge
richtig verJiert H.-O. Schembs die stadtebauliche EntwickJung (Fischerfeldbebauung, Rech
neigrabenstraBe) auch ni cht aus den Augen. Oer Borneplatz - eige nt iicher Gege nstand se iner 
Untersuchung - wi rd so zum Spiegelbild (deutsch-j tidischer) Stad tgeschichtc. Ursprtinglich 
ein Marktplatz var den Taren des G hettos und des (heute noch existi erenden) altenjUdischen 
Friedhofs (i m 12. l ahrhundert begrtindel und bis 1828 [ !) benutzt), wu rde er mil de r Niederle
gung der ludengasse Ende des 19. l ahrhunderts neugestalte t und als Sinnbildj tidischer Eman
zipat ian 1895 zum "Borneplatz" umbenannt. Bis zur NS-Zeit war die 1882 hi er erri chtete kan
servati ve Synagoge der Israelitischen Gemeinde das beherrschende Gebaude am Platz, beva r 
es 1938/39 im Zuge des Nave mberpagra ms volJ ig zerstort und abgetragen wu rde. Auch ein 
Namenswechsel dokumentierte das Ende der jtidischen Emanzipatian : Aus dem .. Berneplatz" 
wurde der .. Dominikanerp!atz" (in An!ehnung an das angrenzende Gebaude des ehem. Dami
nikanerklosters), der erst 1978 seinen "rechtmaBige n" Namen zuri.ickerh ielt. Zehn Seiten wid
met H.-O. Schembs sch!i eB!ich auch der baulichen Entwicklu ng seit 1945. Fun kti anale GraB
bauten de r 50er l ahre verd eckt en !ange Zeit di e historische Bedeutung di eser Sta tte. Lediglich 
der am Rande li egende alte j tidische Begrabnisplatz - nach den Verwi.i stungen und Zerste run
gen der NS-Zeit in seinen immer noch beeindruckenden Oberresten wiederherges tellt - erin
nerte a!s das heute alteste erhaltene Oenkma! an das ji.idische Frankfurt. Erst die im Zuge der 
Neugestaltung und -bebauung des Platzes und der Reste einer Mikwe hat die hi sta rische Aus
sagekraft des Borneplatzes wieder ins BewuBtsein der Offentiichkeit ge ha ben. 

Bedauerlicherweise bricht die ansansten als fundierter, gut ieserlicher Bei trag zur Versach
lichung der ema tionalisierten Diskuss ia n begrti Benswerte Hintergru nddarstellung van H.-O. 
Schembs nach var Beginn diese r weit tiber die G renzen Frankfurts hinaus gefUhrten Ause in
andersetzung ab. Ei ner eventuellen Neuaunage is t dringend zu wti nschen, hi er nicht we iter 
zu schweigen, sondern a ffen uod ehrlich die exernplarische Ka ntrave rse urn den Umgang des 
Magistrats mil di esen baulichen Zeugen j i.idischer Vergangenheit aufzu nehmen. 

Michae/ Dorhs 
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Sozialgeschichte 

Wu oder. Heide : Die bauerliche Gemeinde in Deutschland. Gottingen: Vandenhoeck u. Ru
precht 1986, 187 S. 

H. Wunder, die seit 1977 Proressorin flir Sozial- uod Verfassungsgeschichte an der Gesamt
hochschule ist, spezialisiert sich u. a. auf die Siedlungsgeschichte der Komturei Christburg, auf 
den samHindischen Bauernaufstand van 1525 uod auf den bauerlichen Widerstand in der ost
elbischen Gutsherrschaft (1650-1790). Ungeachlet oach anderer kurzer Publikationen wird 
deutlich, daB sie sich mil ihrem Buch einer recht komplexen Thematik zuwendet, die sich 
sowohl Ober einen groBen geographischen als auch einen langen historischen Zeitraum 
erst reckt, ohoe dabei den Urn fang eines groBen Handbuchs noch die systematische Gleich
behandlung aller Regionen so ltickenlos wie moglich anstreben zu wollen . Das Buch ist eher 
e ine Einftihrung in die Probleme, den Stand der historischen Forschung und e rl aubt dem 
Interessenten, sich vermittels der neueren Forschungsliteratur Ube r die Epochen und Regio
nen selbstandig weiterzubilden. 

Urn es vorweg zu sagen, di e bauerliche Gemeinde in Nord- und Mittelhessen wird in einem 
Abschnitt von ca. 20 Zeilen so obernachlich abgehandelt, wie es der Kenntni ss tand der Verfas
se rin nur rechtfertigen konnte. 

Das Kapitellll "Wurzeln der bauerlichen Gemeinde" (6.-10. Jahrhundert) streift ziemlich 
obe rflachlich die altere Grundherrschaft, die "familia", das germanische "KJ eindorf" oder 
"Kerndorfer mit ca. 10-20 Haren" (S. 30), ohne jedoch deutlich machen zu konnen, was eine 
"Gemeinde" in merowingischer, karolingi scher oder ottonische r Zeit auf "deutschem" Boden 
wirklich war - Formulierungen wie: "Das bauerliche System griindete sich auf gemeinsames 
Siedeln und Arbeiten und schuf horizonlal e (kurs iv) Solidaritiiten", klingen vornehm, sagen 
Triviales und schUtt en die LUcken zu! 

Das KapitellV hat den Titel "Herrschaft mit Bauern". Der Untertitel lautet: "Bauerliche 
Gemeinden vom 11. bis zum 16. lahrhundert." Weit eres Einteilungsprinzip ist das Geopraphi
sche : Gemeinden in den Weser- und Elbmarschen, den os telbischen Territorien, Wes t-, SUd
deutschland und schlie f3lich di e sog. Freien Dorfer. Die Herausbildung einer "Gemeinde", in 
der di e Bauern das Erbzinsrecht besitzen, soli wahrend des 11. und 12. lahrhunderts besonders 
frUh in der Gegend von Bremen stattgefunden haben . Es erscheint sehr fraglich, ob die von der 
Ve rfasserin gewahlte KapitelUberschrift wirklich den his torischen Herrschafts- und Rechtsve r
haltnissen gerecht wird, denn dieses "rnit" lant die Vo rstellung eine r Gleichberechtigung oder 
gleichartigen Machtposi tion der Bauern aufkommen, was in der wissenschaftlichen Literatur 
so nicht behauptet wird . Alle Spezialstudien machen deutlich, daB es eine bunte Vielfalt von 
bauerlichen "Gemeinden" mit unterschiedli chen Recht sverhaltnssen gab und die Entwicklung 
in den altdeutschen Territori en ,.genau entgegengesetzt zu der in den ostelbischen Gebieten" 
(S. 78) verlier. -

Mit dem Kapitel "Herrschaft Uber Bauern" (S. 80-1 13) wird ein weiterer Schwerpunkt rur die 
Epoche vom 16.-18. lahrhundert gesetzt. Diese Oberschrift entspricht der vorherrschenden 
Vorstellung, di e nicht faisch, aber einseitig nach H. Wunder ist (S. 82). Mit der Entstehung des 
modernen Staates ist im allgemeinen zu beobachten, daB den lokalen Gemeinden rechtliche 
Kompetenzen entzogen wurden, sie wurden "untergeord net", was nicht ohoe akl iven oder pas
siven Widerstand in den Regionen verlaufen isl. 

Das letzte Kapitel ist den Entwicklungen de r bauerlichen Gemeinde und ih rer allmahlichen 
Verwandlung in "Landgemeinden" im 19. lahrhundert gewidmet unter BerUcksichtigung der 
Reformen zu r "Bauernbefreiung" sowie der politischen, wirtschaftlichen und kulturellen .. Ver
bUrgerli chung" der Bauern (S. 123-140). 

NUtzlich ist di e LektUre des Anhangs, in dem Uber den Verlauf der jUngsten wi ssenschaft
lichen Erorterungen und Forschungen Uber die Dorfgemeinde, insbesondere seit den SO er 
Jahren, knapp referiert wird. Forsche r wie Schlesinger, Brunner, Steinbach, RoBler, Blickle 
haben mit ihren Beitrage n beso ndere Akzente gesetzt, ohne al le LUcken schlieBen Zll kOnnen. 

Volker Petri 
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Weber-Kellermann, Ingeborg: Landleben im 19. lahrhundert. Munchen : Verlag C. H. 
Beck 1987,464 5., 183 Abb. (ISBN 3-406-32177-1). 

Durchaus unterschiedliche Bewertung hat Ingeborg Weber-Keliermanns neues groGes 
Werk "LandJeben im 19. Jahrhundert" in der offentli chen Reze nsion gefu nden, je nachdem, 
wie hoch die Erwartungen der Leser und Benutzer gesteckt waren, oder auch, welche ideologi
sche Position sie selbst gegenUber dem Thema vertreten. Denn darin kann kei n Zweifel sein: 
Ingeborg Weber-Kellermann bezieht Position. Mit groBter RadikaJitat raumt sie auf mit den 
letzten etwa noch vo rhandenen romantisierenden Vorurteilen und Fehleinschatzungen; das 
"Landleben" wird in alien seinen alltaglichen Beschwerlichkeiten und in seinen zwingenden 
Abhangigkeitsstrukturen gnadenlos demaskiert. Vermutlich ist noch keinmal vorhe r das 
Leben auOerhalb der stadti schen Gemeinschaften in ei ner mit so vielen Aspekten angelegten. 
durch eine solche Vielzahl van breit zitie rten Quellen gesttitzten Darstellung e rfaOt word en. 
Der Begriff des "Lcbenswerks" der heute 70ji:i.hrigen ehemaligen Marburger Universitatslehre
rin erscheint fast als zu schwach. 

Die Bauernbefreiung, das dorfliche Sozialgeflige bis hin zu Lehrer und Pfarre r, das Verh3lt
ni s der Geschlechter und der verschiedenen Generationen, der Gegensatz von arm und rei ch, 
die beruflichen Differenzierungen, Herrschaft und Untergebene, der Beginn des technischen 
Zeitalters - das sind (grab) die groGen inhalt1ichen Abschnitte des Bandes. Menschliche 
Wurde,ja GreBe vor allem im Erleiden bleibt in alien Abschnitten greifbar, fli r die Idyll e, wie 
sie uns manchmal und verstandlich in der bauerlichen Selbs tbeurteilung, immer aber in der 
burgerlichen Fremddarstellung (s. d. "Heimatliteratu r") entgege nspringt, bleibt kein Platz 
mehr. 

G. Wagner (i n : Nassau ische Annalen 99, 1988, S. 309 f.) hat sich e ine groBere Strukturie rung 
der Fulle dieses Bandes, klarere Auswahlkriterien flir die Primartexte und di e SekundarQuel
len und anstelle der Uberlangen Zitate vo r allem gewUnscht, die Autorin hatte "den Stoff star
ker mit eigenen Worten vorgelragen". Diese Einschatzungen muG man nach der Lekti.ire des 
durchaus einsichtiggegliederten Bandes nicht teilen, auch jene and ere nicht, die Elemente des 
Wandels und die im Laufe des 19. lahrhunderts bemerkbaren Faktoren der Veranderungen 
seien nicht geni.igend beriicksichtigt. 

DaB di ese auBerordentliche Faktenflille, geschepft aus Hundert en van Quellen, ohne die 
Gefahr von Wiederholungen tatsachlich nur schwer analytisch vollstandig aufgearbeitet wer
den kann, ist sicher. Vieles van dem, was G. Wagner untergewichtig sieht, ist - weil in ande ren 
themati schen Zusammenhangen ziti ert - "versteckt" durchaus vorhanden, vo r allem die vielen 
Indizien, di e aufVeranderungen im techni schen, wirtschaftlichen und sozialen Bereich wei
sen. (Viell eicht ware ein starker inhaltlich orientiertes Verweissystem, z. B. in Form van 
Randglossen, hilfreich . Das umfangreiche Schlagwortregister reicht offensichtlich nicht aus.) 

Am ehesten be rechtigt e rscheinen G. Wagners kritische Fragen, ob man das so groBe deut
sche Bezugsgebiet denn so einheitli ch und auBerdem so ohne Differenzie rung der immerhin 
nachweisbaren Phasenverschiebungen innerhalb der Entwick1ung darstell cn konne. 

Die "Mitteilungen" des Hessischen Museumsverbandes (H. I, 1988, S. 41) betonen m. E. zu 
Recht, Ingebo rg Weber-Kell ermann habe innerhalb des sehr differenzierten und realistischen 
Bildes der Zeit "pragnante Konturen" bei alien ihren thematischen Ansatzen herausgearbeitet. 
Es is t den "Mitteilunge n" auch darin zuzustimmen, daB der "umfassende Info rmationsgehalt" 
di eses mil durchaus erkennbarer hessischer Schwerpunktsetzung gestaiteten Bandes gelobt 
wird. Al s mogl iche Interessengruppe kommt die Vielzahl der wenigstens teilweise "volkskund
Iich" bemi.ihten deutschen Museen in den Blick. "Landleben im 19. lahrhundert" gehort injede 
Museums-Handbibliothek. 

Ein kriti sches Wo rt ve rdienen jedoch die vielfctitigen, meist ze itgenessischen lIIustratio
nen, also di e i.ibe rwi egend kUnstlerischen Darstellungen recht unterschiedlicher Provenienz 
und Qualitat (neben einige n Photos). Zu sorglos wurden hie r di e Legenden hinzugeftigt ; zu 
unterschi edli ch - von "zweckfrei" bis affirmativ reicht ihre Funktion - ist das Gewicht der 
Abbildungen. DaB dabei manches Bild auf di e bei seiner Einbringung intendie rt e Aussage hin 
interpretiert wird, ist legitim. Geschieht dies jedoch gegen di e bekannte/gewuBte kunsti eri
sche Darstellungsabsicht ode r werden auGerdeutsche IIIustrationen zu freizugig beigezogen, 
dann verstarkt sich der Verdacht, die IlIustrationen seien verzichtbare FUlle r oh ne Eigenge
wicht, ja, man lasse sie besser unbeachtet. Den deutschen Leser wird i.iberraschen - und diese 
Beispiele werden hi er nur exemplarisch herausgegrifTen - , daB sich neben anderen Auslandern 
vor all em danische Maler zili ert finden. Dabei wird z. B. das reizvolle Bild der Skagen-Malerin 
Anna Ancher "Jul egaessene plukkes" (Statens Museum for Kunst Inv . Ne. 1845, "Die Wei h
nachtsganse werden gerupft") mit dem erkenntnisleitenden Bildtext "Hausgesell schaft beim 
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Ganserupfen" (S . 1Ol) abgebildet . Anna Anchers Gemalde "En Begravelse" (lnv. Nr. 1433) wird 
aus seinem no rdjU t1andi schen Umfeld in eine "narddeutsche Bauernstube" verl egt (S . 277). 
Christen (ni emals Chri stian!) Dalsgaards Darstellung einer Morm onenpredigt in einer landli
chen Werkstatt ( .. Mormonerne", dat. 1856) wird gar mill- und umgedeutet als "Beim Don
schreiner wird die Brautauss ta ttung bestellf' (S . 62). Weitere Beisp iele liellen sich hinzuftigen. 

Um hier richtig ve rstanden zu werden : Ingeborg Webe r-Kellermanns Buch bane - auch und 
gerade in seiner besonderen sozial engagiert en Perspektive - ausschlieBlich an hand dani scher 
Malcrwe rke des 19. Jahrhunderts iIIust ri ert werden konnen. Anders z. B. als die meis ten ihrer 
deutschen Koll egen haben viele dani sche Maler das harte Landleben, aber auch di e Situation 
der Unterprivilegierten der SHidte. weitgehend frei von Idyll e dargestelll- was bei uns kaum 
bekannl ist. 

Kurz : Die Bildauswahl in ihrer deutl ichen Zufalligkei t, ungenaue oder zu freizugig kom
menlierende Legenden trugen den Eindruck etwas, den ein sonst ausgezeichnetes und zu 
Recht durch den SPIEGEL mehrseitig gewtirdigtes Buch hinterHillt. HeJmUl Burmeister 

Sc h lung , Franz H.: Sozialgeschi chte des Schulwesens in Hessen-Kassel. Kassel : Omega Ver
lag 1987, 233 S., 21 Abb. 

In der Einleitung teilt der Verfasser - bis zu seiner Verselzung in den Ruhestand im Jahre 
1985 Direklor e iner Kasseler Gesamtschule - mil, daB er sich nach der LektUre von Philippe 
Aries' "Geschichte der Kindhei l" die Aufgabe gestellt habe, die Bestande der Hessischen Lan
des bibliothek und Mu rhard-Bibliolhek sowie des Kasseler Stadtarchivs aufzuarbeilen, urn in 
einer Sozialgeschichte des Schulwesens in Hessen-Kassel dessen Veranderungen unt er Einbe
ziehung va n "Ursachen und Auswirkungen des Wandels und Umbruchs" darzustellen (S. 13). 
Anders als der Tilel erwarten laBI, bielet das Buch kei ne umfassende Schulgeschichte der 
Landgrafschaft Hessen-Kassel, sondern ist stark auf die Stadt Kassel konzentriert. Die Schulen 
anderer Stadte (z. B. Marburg und Hersfeld) sowie das Landschu lwesen werden nur am Rande 
erwahnt. 

Man kann dem Verf. beipOichten, "daB di e wertvollen Beslande der Bibliothek zur wissen
schaftl ichen Aufarbeitung der regionalen Geschichte ... genulzt werden solllen" (ebd.) ; er 
selbst kann diesem Anspruch kaum gerecht werden. Das sechsseitige Literatur- und Quellen
verzeichnis - mit unvollstandigen und fehlerhaften bibliographischen Angaben -la6t verrnu
ten, daB der Verf. bei der Bearbeitung der Literatur wobl eher nach dem Zufallsprinzip vorge
gangen ist. So hat e r BUcher von Konrad Lorenz, Herbert Marcuse, Alexander Mitscherlich, 
Kurt Tucholsky sowie Bibl iographien Uber Napoleon und Bis marck herangezogen, anderer
sei ts aber einschHigige QueUen und Literatur zur Schulgeschi chte, aber auch zur politischen 
und Sozialgeschichte Hessens und Kassels nicht ausgewertet. In einigen Fallen stUtzt er sich 
auf Arbeiten des 18. und 19. Jahrhunderts, di e er kritikJos referiert und zitiert. Er kommt daher 
zu sachlichen Fehlern und zu Wertungen. di e ni chl immer angemessen sind, manchmal auch 
einer gewissen unfreiwilligen Kornik nicht entbehren. Auch der Versuch, Beziehungen zwi
schen dem Schulwesen und politischen und soziaten EntwickJungen darzustellen. is t nicht 
immer Uberzeugend. Auf eine Detailkritik muB im Rahmen einer kurzen Rezension verzichtet 
werden. 

Die Darstellung laBt nicht immer erkennen. aus we lchen Quellen jeweils geschopft wird. 
Auch gekennzeichnete wa rtli che Zitate bleiben manchmal ohne Nachweis. Die meisten Quel
Jenbelege finden sich im Anhang, andere im Text (Verfasse rund Seitenzahl in Klamrnern), ein
zelne bei kurzen FuBnoten am Ende der Seite. Ein Grund fUr die unterschiedli che Verrahrens
wei se ist nicht erkennbar. Uber einige kJ einere Versehen (Schreibfehl er bei Personennamen, 
falsche Dalierungen, kleinere Verwechslungen, geringe Abweichungen in Wortlaut und 
Schreibweise bei wartlichen Zitaten) konnte man hinwegsehen. wenn man nicht den Eindruck 
bekiime, daB es der Verf. a fter an der notigen Sorgfalt fehlen lieB. Zwei Beispiele : In der (un
voll standigen) Liste der ersten Marburger Proressoren erscheint Johannes Eisermann ein 
zweites Mal in der latinisierten Fassung seines Narnens als Ferrarius Montanus (S. 41), unter 
den Professoren des Kasseler Carolinums werden zwei genannt, die dart nie gelehrt haben, 
und der Philosophieprofesso r Stegmann wird ein zweites Mal als Mathematiker Stegemann 
angeruhr! (S. 74). 

Dem Leser ist nicht immer klar, warum der Verf. jeweils seine Lesefruchte ausbreitet. Im 
Kapitel "Der absolulistische Staat und sein Bildungswesen im 18. Jahrhundert" wird nach der 
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ZwischenUberschrift .,Erziehung Friedrichs H., Erbprinz von Hessen" (s ic!) dessen Kindheit 
und Jugend in enger, bis in einzelne Wendungen gehende Anlehnung an die Biographie vo n 
Wolf von Both und Hans Vogel referiert . Im AnschluB daran erfolgt eine Darstellung seiner 
Konvers ion und die Auflistung der Bestimmungen der Assekurationsakte. Es bleibt offen, 
worin deren Bedeutung fUr das Schulwesen li egt. Der Hinweis auf Friedrichs "Pensees diver
ses sur les princes" ist durchaus sinnvoll - nur werden gerade die Passagen, die sich auf das 
Schulwesen beziehen, nicht angefUhrt. Ganz erstaunlich ist die Bemerkung am Ende des 
Abschnitts: "Mit Friedrich 11 . von Hessen beschrieben wir einen jungen Menschen, der di e 
Unruhe und di e Leichtfertigkeit der Jugend seiner Zeit teilt, der aber in dem Preuilenkonig 
sein Vorbild gefunden hat" (S. 80) . Der von Privatlehrern unterrichtete Erbprinz kann wohl 
kaum als "normales Produkt" des Schulunterrichts seiner Zeit gesehen werden. 

Die Darstellung erfolgt in neun chronologisch angeordneten Kapiteln, lediglich das mnfte 
Kapitel ist dem Thema "Das schulische Disziplinierungssystem im Laufe der Geschichte" ge
widmet. Die Kapi tel sind inhaltli ch allerdings nicht immer geschlossen. So enthalt das 7. Kapi
tel, das die Zeit zwischen 1866 und 1918 behandelt, einen Abschnitt Uber die Entwicklung des 
Madchenschulwesens von den Anfangen im Kloster Ahnaberg bis zur Koedukation nach dem 
Zweiten Weltkri eg. Unter anderen Zwischentiteln werden mehrfach recht verschiedene De
tails aus mehreren Epochen aneinandergereiht. 

Noch eine kurze Bemerkung zu den Abschnitten, in denen di e Entwicklung des Schul
wesens sei t 1964 behandelt wird. Flir den Verr. ist es ein "unokonomisches Vielerlei von gegl ie
derter Angebotsschule und piidagogischer Stufenschule - ein vtillig unsinniger Kraftever
schleiB und Finanzmitteleinsatz" (S. 206). Ein klares PladoyerfUr die Gesamtschule bleibt dem 
Verf. unbenommen - nur hatte der Leser neben detaillierten AusfU hrungen Uber zwei Kasseler 
Gesamlschulen wohl auch einige Jiinweise auf die EntwickJung anderer Kasseler Schulen in 
den lelzten Jahren erwarten kOnnen. 

In der Ei nlei lung schrieb der Verfasser, er habe sich auf "die Suche nach den ,Slaubkornern' 
in der hess ischen Schulgeschichte" (5. 14) begeben. Wenn man eine Sozialgeschichte des 
Schu)wesens schreiben will, ist das Auffinden von "Staubkornern" ni c h tau s r e i c h e nd . 

Eberhard Mey 

Kunst- und Kulturgeschichte 

M ti 11 er , Jutta : Katalog der Grabfunde aus VOlkerwanderungs- und Merowingerzeit im slid
maini schen Hessen (Starkenburg). Stuttgart : Franz Steiner Verlag Wies baden GmbH, 1987 
(Romisch-Germanische Kommiss ion des Deutschen Archaologischen Instituts : Germani
sche Denkmaler der VOlkerwanderungszeit, Serie B, Die friinkischen Altertlimer des Rhein
landes, herausgegeben von Kurt Bohner, Band Il), 150 Seilen, 141 Tafeln, 3 Kartenbeilagen, 
88,- DM. 

Der sUdl ich des Mains gelegene Teil Hessens ist ein Gebiet, in dem seit der Mine des 
19. Jahrhunderts reiche Funde aus der Volkerwanderungs- und Merowingerzeit geborgen wur
den. Wer sich einen Oberblick Uber di e z. T. sehr verstreut publizierten Funde machen wollte, 
konnte das bisher mil Hilfe der 1979 von Ulrich Dahmlos vorgelegten Arbeit ,.Archaologische 
Funde des 4. bi s 9. Jahrhunderts in Hessen" tun, in der die Funde in einer stark verkUrzten 
"Regest"-Form mit Anlage der Literatur beschrieben wurden. 

Der vorliegende Band enthiilt demgegenUber detaillierte Beschreibungen der einzelnen 
Fundstlicke. Er erscheint in der Reihe der Schriften der Romisch-Germani schen Komrnission, 
die sich seit 1957 urn eine Gesamtveroffentlichung der frankischen AltertUmer des Rheinlands 
bemliht. Frau Moller wurde im August 1977 mit der Bearbeitung der ehemaligen Provinz Star
kenburg beauftragt. Es iSI ihr zu danken, daB sie den begonnenen Katalog fertigstellte, obwohl 
sie - wi e den Vorworten von Herausgeber und Bearbeiterin zu entnehmen ist - bereits im Jahr 
1978 eine SteUe am lnstitut fUr Denkmalpflege in Hannover Ubernahm. Die neue Tatigkeit der 
Bearbeiterin erkliirt auch, warum der Band lediglich eine Materialaufnahme enthiilt und die 
ursprlinglich geplante archaologische Analyse der Funde sowie eine siedlungstopographische 
Untersuchung der Fundpliitze nicht mehr durchgeflihrt wurden . 
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Der Katalog enthait die Fundorte des Untersuchungsgebiets in alphabeti scher Reihenfolge. 
Nach der Angabe der Topographischen Karte (lediglich Nummer, ohne Nennung des namen
gebenden Ortes) sowie (we nn mogli ch) der Koordinaten des Fundortes folgt ei ne kurze Noti z 
zur Bergung der jeweiligen Funde und die Angabe des Verbleibs. lnsgesamt werden 21 Museen 
der Region genannt; die meisten Funde wurden aber in das Hessische Landesmuseum Darm
stadt geb racht. Es werden auch solche Funde angefUhrt, deren Verbleib unbekannt ist, auBe r
dem Ei nze lfunde und Streufunde, deren Herkunrt aus Grabern nicht sicher ist. 

Nicht in den Katalog aufgenommen sind neuere Funde (z. B. aus Habitzheim) sowie die 
Funde aus den Graberfeldcrn in GrieBheim und GroB-Gerau (Flur .,Auf dem Berg aufEsch"), 
die in Grabungen seit 1975 bzw. 1978 geborgen wurden. Sie soli en an anderer Stelie pubtiziert 
werden. 

Den Hauptte il des Katalogs bilden Beschreibunge n der erhaltenen FundstOcke, die auf den 
beigegebenen Tafeln (I 16 mit Zeichnungen, 25 mit Photos) darges tel lt sind. Oabei wird aufalie 
weitergehenden Angaben Ober Herkunrt, Funktion, mutmaBlichen urspriinglichen Zustand, 
Zubehor, das nicht mehr vo rhanden ist, Verglei chsstO cke, Zuordnung zu Stammen und di e Be
deutung desjeweiligen Fundes verzichtet. Angaben Ober anthropologische Befunde fehlen in 
den meisten Fallen ; Oatierungen erfolgen nur in Einzelfallen bei MOnzen. Lediglich zwei 
Grabfeldpliine werden dem Text beigerugt. Bei der Zusamrnenstellung der Literatur wird auf 
das Zitieren schwer erreichbarer Literatur verzichlet, andererseits werd en auch auBerhessi
sche Belege mit angefU hrt, die bei Oahmlos nicht erfaBt worden. Die Einarbeitung der bis 1984 
erschienenen Literatur ist ofTen bar nicht vollstandig erfolgl. So werden aus dem von Helmut 
Roth und Ego n Warn ers herausgegebenen Ausstellungskatalog "Hessen im FrOhmiltelaiter. 
Archiiologie und Kunst" (Sigmari ngen, 1984) lediglich zwei MOnzen aus dem Bearbe itungs
gebiet angefUhrt, wahrend eine Reihe anderer dort - z. T. mit Photos - verofTenllichter Fund
stti cke nicht aufgenommen wurden. 

Ein Verzeichnis der Fundorte schli eBt den Band ab, ein Sachregister fehlt. Orei Kart enbei
lagen im MaBstab I : 100000 zeigen die Fundorle. Oabei werden fUr Grabfunde und Einzel
funde unterschiedliche Symbole benutzt. Eberhard Mey 

To m a n , Rolf(Hrsg.): Oas hohe Mittelaiter. Besichl igung einer fernen Zeil. Koln : Benedikt 
Taschen Verlag, 144 5., 90 sw. und 36 farb. Abb., 14,95 OM 

In den lelzlen Jahren ist e in zunehmendes Interesse an den Lebensve rhaltni ssen und der 
politischen Geschichte des Mittelalters festzustellen. Aus der Sicht des Fachhistorikers ist 
diese Enlwicklung durchaus erfreulich. Verwunderlich ist aber, was rur eigenartige Vorstel
lungen be im interessierten Laien tiber diesen so bedeutsamen Abschnitt menschlicher 
Geschichte vo rherrschen. Hie r tut sachli che AufkJarung not. 

Neben den Padagoge n haben auch Fachwissenschaftler die Chance zu einer positiven Ein
fluBnahmeaufdas Geschicht sverstiindnis von Laien erkannt und einen Teil ihrer Publ ikations
arbei t auf dieses wichtige Gebiet ausgerichtet. Hingewiesen sei auf die Arbeiten von Barbara 
Tuchmann ("Oer feme Spiegel. Das dramatische 14. Jahrhundert"), OltO Borsl ("All lags leben 
im Mitt elalter") und Horst Fuhrmann ( .. Einladung ins Mittelalter"). 

Zu begrGBen iSI, daB der bi sher hauptsachl ich mit kunslgeschi chtli chen Arbeitcn (Kunst
monographien und di e Reihc Kunstgeschj chle) so wi e mil ero tischen Bildbanden hervorget re
tene Benedikt Taschen Verlag sich auch der Aufgabe angenommcn hat, leicht verstandlich, 
sachlich ko rrekt und interessant Gber das Mittelalter zu informieren. Und das zu einem sehr 
volks tGmlichen Preis ! 

Herausgebcr RolfToman vereinigt acht fachkundig abgefaBte und eingangig ges taltete Bei
trage zu einem rund en G csamtlibe rblick. Ocr groBformatige Band erhebt ni cht den Anspruch, 
neue Forschungsergebnisse mitzuteilen ; er referi ert aber den derzei tigen Forschungss tand 
und informiert mit dem Ziel, in das Mittelalter einzuflihren. Hinweise auf weilerflih rende Lite
ratur ermogl ichen intensivere Studien. 

Oer Lese r wi rd durch einen Bei trag Tilrnann Lohses mit den stiindischen Lebensformen 
des hohen Mitt elalters ve rtraut gemacht. Ludwig Vones' Ausflihrungen informieren Gber 
Konigtum und Adel. Mil den Wirlschaftsproblemen des hohen Mittelalters setzt sich Man
fred Groten auseinander. Wciter folgen Beilriige von Thomas Ruster, Peler Gerlach, KJaus 
Kramp und GGnler Meller zur GlaubenshaJtung des mittelalterlichen Menschen, zur bilden-
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den Kunst und zur Dichtung; abschlieBend wird auch Uber die Denk- und BewuBtseinsformen 
des Menschen gesprochen. 

AUe Bei trage sind durchdacht ilIustrie rt ; Bild- und Textbeitrage wurden durch ein geschick
tes Layout miteinander verbunden. Das Buch mochte nach den Worten des Herausgebers im 
Vorwort "hi stori sche Sachinteressen und geschi chtsphilosoph ische Nachdenklichkeit auf 
si nnliche und unterhaltsame Weise fdrdern". Dieses Ziel, das kann hier besliitigl werden, ist 
voU erreicht. Der schon ges taltete Band ist besonders Schtilern, Studenten, aber auch Lehrern 
al s Arbeitslekttire zu empfehlen. Friedrich-Karl Boas 

M a rb u rg e r Frti h d ru e ke 1527 -15 66. Katalog zu r Ausstellung der Universitatsbibliothek 
Marburg vom 19. 6. bis 2. 8. 1987, erarbeitet von Uwe Bredehorn . Schriften der Universitats
bibliothek Marburg 33, Marburg 1987, 158 S., 42 Abb. 

Zu der ansprechenden Ausstellung "Marburger FrUhdrucke 1527-1566" aus AnlaB der 
88. Jahreshauptversammlung der Gesellschaft der Bibliophilen e. V. 1987 hat di e Unive rsitats
bibliothek einen interessanten und inhaltlich gut gestalteten Katalog vorgelegt. Bearbeiter ist 
Uwe Bredehorn, der mil groBer Sachkenntnis die ihm gestellte Aufgabe gelos t hat. Er konnte 
bei se iner Arbeit aufVorleistungen zurtickgreifen, di e 1890 einselzen und seinerzeil vom Mar
bu rger Zweigverein flir hess ische Geschichte und Landeskunde l um 450jahrigen Jubilaum der 
BuchdruckerkunSI flir eine Ausstellung Uber den Buchdruck in Hessen auf dem SchloB 
initiiert wurden. Weiter standen dem Verfasser die Forschungse rgebnisse des Bibliothekars 
Arrey vo n Dommeraus der Zeil seiner Marburger Tatigkeit ("Diealteslen Drucke aus Marburg 
in Hessen 1527-1566", Elwen 1892) zur Verfligung. Den Marburger F rUhdrucken war auch ein 
Teil der Ausstellung zum 400jahrigen Jubilaum der Philipps-Uni versitat gewidmet. 1972 fan
den alle diese Arbeiten flir die Ausstellung .. BUcher und Bibliotheken in Marburg" eine Fort
flihrung. 1977 zum 450jahrigen Universitatsjubilaum und 1983 zum 500. Geburtstag Luthers 
waren Marburger FrUhdrucke abermals Forschungsobjekte. Diese Uberdurchschnittlich groBe 
Beachtung der Druckwerke ist durch ihre Stellung in der hess ischen Druckgeschi chte begrtin
det, war doch Marburg lange Zeit einziger hessischer Druckort. Erst 1564 folgte eine Offizin in 
Schmalkalden, und erheblich spater traten Hanau (1593) und Kassel (1594/97) als Druckorte 
hinzu. 

Die Marburger FrUhdruckzeit von 1527 bis 1566 hat bereits von Dommer als eine Zeit enger 
Verbindung mit Unive rsiUit und Staat gesehen und sie deshalb mit den Stichworten .. Reforma
tion" - "Unive rsitat" - "Landesherrliche Verwaltung und Politik" trefTend beschri eben. Ein 
grol3er Teil der Schriften laBt sich immer noch nach diesem Schema ordnen, ein anderer macht 
allerdings auch Oberschneidungen deutlich. Dieses Nebene inander, aber auch das Zusam
menwirken der fruhen Druckarbeiten soUte die Auss tellung dem Besucher deutlich machen. 
FUr diese Aufgabenstellung konnte Bredehorn das Gliederungsschema von Do mmers fli r die 
Ausstellung und den Katalog Ubernehmen. Er fligte aber die Schriften der Nicht-Marburge r 
Autoren und di e sogenannten Personal schriften aus der frO hen Zeit noch hinzu. So beginnt 
der Katalog mil einer Vo rstellung der Marburger Drucker vo n 1527 bis 1566. Es fo lgen statis ti
sche Obers ichten l ur Veranschaulichung einiger Charakte ri stika der frUhen Marburge r Buch
rroduktion. Die Vorstellung der einzelnen Druckwerke erofTn et eine Auswahl der ersten 
Arbeiten aus 1527. Wei ter folge n die Reformationsschriften vom Marburger Neuen Testament 
aus l529Uber das Religionsgesp rach bis hin zum Gesangbuch von 1549. Hieran schl iel3en sich 
die landesherrlichen Vero rdnungen, di e politischen Flugschriften und die Universitaria mit 
dem Schwerpunkt Stipendiatenordnungen an. Den SchluB bilden die Schriften der Marburger 
Professo ren sowie der Nicht-Marburger Autoren und die sogenannten Persona lschriften mit 
GIUckwunschgedichten und Trauertexten. 

Die Obersicht zeigt, dal3 hier ein wichtiges "Nachschlagewerk" zur FrUhdruckzeit in Hessen 
erarbeitet worden ist, das die im Laufe der Zeit nach von Dommer erworbenen 30 weiteren 
Exemplare mit beinhaltet. Dieses Buch wird di e zukti nftige Forschung nicht Ubersehen kan
nen. Zu bedauern is t aber, daB eine Publikation di eser Qualitat und Uber einen schon aus sich 
heraus kostbaren Gegenstand in verhaltnismaBig einfacher Aufmachung vorgelegt werden 
muBte. Es waren ei ne bessere Papierqualitat, ein ansprechenderer Druck, eine andere Abbil
dungsqualitat und vor allem ein kostbarerer Einband am Platz gewesen. Hier halte di e affent
li che Hand, die ja Trager der Bibliothek ist, bei der Finanzierung des Projektes starker in die 
Pflicht genommen werden mUssen. Friedrich-Kar/ Baas 
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Re ye r , Herbert, und S te p h an, Hans-Georg : Der Ziegelhofin Witzenhausen. Ein kommu
naler Gewerbebetrieb des spaten Mittelalters und der fruhen Neuzeit. Ergebnisse archaologi
scher und hi storischer Forschung. Schriften des Werratalvereins Witzenhausen Heft 17, 1988, 
139 S. , 67 Abb. (im Text und als Tafeln), brosch. 

Der nunmehr uber 100 Jahre alte Werratalverein Witzenhausen ist mit der vorliegenden 
Veroffentlichung bei Heft 17 seiner Schriftenreihe angelangt, und ein Blick in die Vielfalt des
sen, was in den Heften geboten wird, laB1 erkennen, daB di e meisten Veroffentlichungen an 
Aktualitat nichts eingebUBt haben. Diese publizistische Arbeit verdient deshalb Anerkennung, 
weB der Werratalverein in erster Linie nur mit der Treue und Einsatzbereitschaft seiner Mit
g1ieder rechnen kann. Der Initiative des Vorstandes geblihrt besondere Anerkennung. 

Die Verf. des hier angezeigten Heftes haben mit Heft 13 (" Witzenhausen im spaten Mittel
alter und in der frohen Neuzeit - archaologische, wirtschafts- und sozialgeschichtliche 
Aspekte", Witzenhausen 1985) bereits beachtliche Vorarbeit geleistet, und am Beispiel des Zie
gelhofes in Witzenhausen weisen sie nach, daB archaologische und hi storische Forschung her
vorragend zusammenarbeiten konnen. 

Hans Georg S te p ha n ist fUr die archaologische Untersuchung verantwortlich, Herbelt 
Rey e r fUr die Geschichte des Ziegelhofes im 16. Jahrhundert. 

Die archaologische Untersuchung des Ziegelofens in der Bleichgasse ist im Katalog der 
Befunde (S. 13 f.) zusammengefaBt. Die Befunde und Funde wurden ausgewertet (S . 21 f.) . Die 
Produktion der Ziegeler bestand in der Masse aus Falzziegeln, und zwar im 17.118. Jahrhun
dert. Diese Form loste di e Hohlziegel des 14. Jahrhunderts ab. Gefunden wurden ferner 
Bodenplatten aus Ziegelton. Nach der Ziegelhofrechnung von 1575 wurden 34300 liegel in 11 
Of en brand en zu je 2600 und 3450 Ziegeln produziert, auBerdem wurden 36 Kalksteine ge
brannt (S . 25, 121 f.) . Gemessen an der Produktion der ZiegelhOfe in Braunschweig und Hi ldes
heim etwa zur g1eichen Zeit ist der "AusstoG" in Witzenhausen gering. Abnehmer waren die 
BUrger, der Rat und vor allem die Adligen im engeren und weiteren Stadtbereich. Der Ziegler 
war stadtischer Bediensteter. Die BUrger werden preisgUnstig abgefunden, die auswartigen 
Abnehmer zahlen etwa 25 Prozent mehr. 

\Virtschaftli ch war der Ziegelhof fUr Witzenhausen von groGer Bedeutung, und die erziel
ten UberschUsse haben wesentlich zur Entlastung des Stadthaushaltes beigetragen. 

Insgesamt sei hi er abschlieBend herausgestell t, daB di e angezeigte Veroffentlichung Uber 
den Ziegelhof in Witzenhausen eine grondliche Arbeit darstellt, in der ein wenig beachteter 
Gewerbebetrieb einer hessischen Kleinstadt mit grol3ter wissenschaftlicher Sorgfalt gewtirdigt 
worden is t, und es ist zu erwarten, daB die Verf. , wie angedeutet wird, gemeinsam mit der 
archiiologischen Arbeitsgemeinschaft und mit der verstandnisvollen UnterstUtzung durch den 
Magistrat der Stadt Witzenhausen sich neuen Aufgaben zuwenden werden. Ein ausgezeichne
tes Beispiel partnerschaftlicher Zusammenarbeit. Kurt Giinther 

Wol ff, Fritz : Karten im Archiv. Marburg : Archivschule 1987. 64 S., darin 16 teils farbige Abb. t 

Quer -SO, ISBN 3-923833-21-0 (Veroffentlichungen der Archivschule Marburg - Institut fUr 
Archivwissenschaft - . Nr. 13). 

Die Anwarter des gehobenen Dienstes im Archivwesen werden im Rahmen des Faches 
"Archivwissenschaft" auch mit der Eigenart der in den Archiven befindlichen, im Zusammen
hang vo n irgendwelchen Verwaltungsvorgangen entstandenen oder von anderswoher entnom
menen handgezeichneten und gedruckten Karten vertraut gemacht. Der 22. Fachhochschul
lehrgang stellte 1987 aus dem Dargebotenen in Auswahl eine Ausstellung zusammen, die die 
obige Schrift von Fritz Wolff als Katalog begleitet. Diplomarchivar Werner Engel hat als Kar
tenreferent des Staatsarchivs bei der Auswahl und Ermittlung des Materials seine eingehende 
Kenntnis der Kartenbestande eingebracht. Ausstellung und Katalog wurden aus AnlaB der 
Jahrestagung des Arbeitskreises der Kartenkuratoren in der Deutschen Gesellschaft fUr Karto
graphie im Mai 1987 in Marburg erarbeitet. 

"K.arten und Archiv" sind in der Regel Bestandteile eines Aktenfaszikels. Derartige Karten 
gibt es fUr Kurhessen etwa seit 1500. Hierher gehoren auch die Karten der alten Landesauf
nahmen, wenn, was tiblich war, diese mehr als die Topographie des Landes, also z. B. Rechts
verhiiltnisse beschreiben. Der Katalog beschreibt knapp, doch leicht verstandlich, die Eigen
schaften der wi chtigsten Teilgruppen wie di e der "Augenscheinkarten", die der Liegenschafts
vennessungen des 18. Jahrhunderts, der verschiedenen offiziellen und inoffizielJen Landes-

308 



vermessungen durch Mercator, Dilich, Schleenstein etc. Sehr gute Beispiele, roit bi s zu zwei 
Abbildungen zusatzlich erlaute rt, ve rtiefen die Aussage eines jeden Kapitels. Dabei istjedem 
Abschnitt di e wi chtigste Literatur be igefUgt. Nicht beschri eben werden Forstk.arten und 
"Techni sche Karten", das si nd Seigerkarten, Bauplane, Stranenbaukarten etc. Trotzdem gi bt 
der Katalog zum einen einen vorzUglichen Uberbli ck Uber die Geschichte der Kartographie 
Ku rhessens; andererseits wird durch di e Beschrei bung der Eigenartj eder Kartengruppe deut· 
lich, welchen gronen Quellenwert fUr wi ssenschartIi che Untersuchungen das in den Archiven 
befindli che reichhaltige, heute nach vorhandene Kartenmaterial ab 1500 hat. 

Oer auch iiuBerli ch sehr ansprechend gestaltete Katalog kann als Einstiegshilfe im Umgang 
mit alten Verwaltungskarten nur empfohJ en werden. Hans·Jjjrgen Kahlfup 

Z u g u t e m Ge d e n k e n . Kulturhi stori sche Miniaturen aus StammbUchern des Germani · 
schen Nationalmuseums. 1570-1770. Ausgewahlt, eingeleitet und erUiutert von Lotte Kuras. 
MUnchen: Pres tel Verlag 1987. 

StammbUcher, "wUrdige Vorlaufer" des Poesiealbums und bekannt aus der SchUlerszene in 
Goethes "Faust", werden im NUrnberger Museum sei t dem 19. Jahrhundert gesammelt. Aus 
40 von 300 werden in dem vorliegenden Btichlein reizvolle und thematisch vielfaHige Bilder 
vo rges tell t - in hervorragender Farb· und Druckqualitat. 

Die Bilder selbst wirken unmittelbar auf den Betrachter ; wer mehr vers tehen will,l ies t die 
Einleitung, di e vor allem einen tibersichtlichen Einblick in di e Entwicklung der Stammbuch
sitt e gibt. 

Der Hauptteil des Buches is t in elf Kapitel untertei lt, in denen die verwirrende Vielfalt der 
Motive Ubergreifenden Themen - wie "Liebe und Freundschaft", "Antike", "Natur". "rn ensch· 
liches Schicksal" - zugeo rdnet ist. Jeweils ca. zehn te ils farbige. tei ls schwarz·weiBe Bildbei· 
spieie folgen auf eine kurze Kapite leinfUhrung, di e den a llgemeinen kulturhistori schen Hinter
grund dessen, was uns auf den foJgenden Seiten erwartet. darstellt. Urn ErJaute runge n zu den 
einzelnen Bildem geben zu konnen, si nd diese AusfUhrungen jedoch zu knapp. Verwirrend 
wirkt zudem, daB die Erlauterungen, wenn sie ins Detail gehen, sich meist auf Abbildungen 
beziehen, die nichl im nachfolgenden Kapitel zu finden sind. Auch sind di e Bildhinweise nicht 
unbed ingt erhellend : z. B. weiB der Leser nach Lekttire von Kap. 4 nur, daB di e "nackte Frau auf 
dem Igel" in Kap. I urn 1615 moglicherweise als "unschambar" empfunden wurde, warum sie 
jedoch dergestalt auf dem tiberdimensionierten Tier sitzt und dazu noch eine Fahne in der 
Rechten tragt, erfahrt man leider nicht. 

Mehr ein Buch also zum Schauen als zum Verstehen : aufjeder Seite gibt es Merkwiirdigkei· 
ten zu entdecken: Studentenbuden und Musikinstrumente des 17. Jahrhunderts, Figuren der 
Commedia dell'arte. pyramus und Thisbe dicht neben Manneken Piss . .. 

Die Kritik am Text kann di e Freude am Bild nicht schmaJern. Oer Anreiz zum Schauen und 
Entdecken. den dieses Btichl ein bietet, ist enorm. Wer sich darauf einlassen tann, wird das 
Buch mit viel GenuB und Gewinn lesen. Veronika Gerhard 

~oo J a h r e 0 e n i s Pa pin . Naturforscher und Erfinder in Hessen. - Ausstellungskatalog zu 
den Exponaten der Universi ta tsbibliothek Marburg und des Hessischen Landesmuseums 
Kassel. Marburg 1987. 201 S., 66 Abb., 13,- DM. 

Oer kl eine aber gehaltvoUe Katalog wurde erstellt von den Wissenschaftl ern Hans Acker
mann, Hans Behr, Wolfgang Fischer, Uwe Scheffner und Eva Verheyen des Fachbereichs Phy· 
si k der Philipps·Universitat Marburg. den wissenschaftli chen Mitarbeitern der Uni versitiits
bibliothek Uwe Bredehorn und Gerhard Schneider (auch Gesamtredaktion) sowie vom astro· 
nomisch'physikalischen Kabinett im Hess ischen Landesmuseum Kassel durch Dr. Ludolfvon 
Mackensen. Oas Landesmuseum konnte neben Erzeugnissen hugenottischer Uhrmacher, se l· 
tenen physikalischen Apparaturen des 17. und IS. Jahrhunderts (Vakuumkugeln, Luftpumpen, 
Oam pftopfen, Barometern) auch mit Gemalden, dem exzell enten "Besteckkasten" zum Feld
messen, zur Ballistik usw. des Landgrafen Karl ei nen wichtigen Beitrag leisten und diese 
besprechen. Vorrichtungen zur Oampfmaschinen-Entwicklung der Papin·Zei t und der Luft· 
morse r des franzosischen Erfinders von ca. 1705 sind ebenfalls durch L. v. Mackensen bearbei
tet worden. Ob er den Text Nr. 92 zum beriihmten Veckerhage r Oampfzylinder des Landes· 
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museums bearbeitet hat (Jnv. Nr. B 4, 7), was zu vermuten ist, gibt die ZuordnungaufS . 201 des 
Kataloges leider ni cht an. So fehlen beispielsweise 3uch Bearbeitungsverweise zur Nr. 95 oder 
der dreisten Industri ewerbung wie Nr. 104 (Fa. Viessmann). - Den AlIendorfer Heizkesselwer
ken verdanken di e Ph ys iker wesentli che Teil e des funktionsfahigen Modell s der Papinschen 
Oampfpumpe, was viell eicht di e Nr. 101 fT. im Katalogteil "Ofenkonstruktionen im Wandel der 
Ze it" e rkHirt. Die Vo rschliige zu 6 fen zum Backen, zur Ei ndampfung von Sole, zur Herstel
lung eise rner Retorten ze ige n recht anschauli ch, wie technologisch fo rtschrittl ich Papin schon 
100 Jahre vo r der Sparo fenwell e (urn 1800) war; da neben erfand er den Dampf'kochtopf ( .. Dige
star"), Unterwasserboote, einen Schaufelrad-Antri eb flir SchifTe, besonders seine Erfindung 
flir das Bergwesen zeigen seine innovatori sche Breite. Einen ahnli chen Erfindungsreichtum 
legte erst wieder ein voll es Jahrhundert spater der hessische Bergrat C. A. Henschel an den 
Tag! Papi ns Hessenpum pe (N r. 79), auch Hessen-Blasebalg genannt, errnoglichle die BeHif
tung der All endo rfer Braunkohlengruben und somit eine Wiederinbetri ebnahme durch neu
artige Bewett erung; di e gleiche Technik wurde spater noch lange in bauerli chen Getreide-Sich
tern angewendet. Papins G rundprinzip der Wasse rpumpe m:t axial em Wasse reintritt (Abb. 39, 
Fig. 2a) nutzte die EisenhOtte Veckerhage n im 19. Jahrhundert sinngemall bei ihren frOhen 
Turbinenkonstruktionen, was der Redakteur Schneide r ni cht wi ssen konn te! Oberhaupt zeicit
nen sich gerade di e zahl re ichen Beitrage von Gerhard Schneider durch sichere Interpretation 
auch altes ter Quell en bis hin zur kritischen BerOcks ichtigung neues ter VerofTentlichungen 
(1987) aus. Man mu B allgemein das Autorenteam beglO ckwOnschen, bei aUer Beschranktheit 
des Kataloges auf das Taschenbuchformat mit lediglich 66 SchwarzweiB-Abbi ldungen, die 
Moglichkeiten der Hochschuldruckerei Marburg und anderen Sachproblemen, einen so knap
pen aber bestechenden Oberblick zum hessischen Papin-Jubilaum vorgelegt zu haben. 

Das recht preiswert e Bandchen, das auch zahlreiche BezOge und Literarurhinweise zum 
Verstiindnis der eu ro piiischen Akademien, der Wissenschafts- und Wirt schaftsblOte unler 
Landgraf Karl und besonders der Naturwissenschaften zur Zeit der Ansiedlung der Huge
notten in Deutschland enthiilt, sollte in keinem Handapparat zur Technikgeschichte fehl en! 

Sieg{ried Lotze 

D e n i s Pa p i n und di e EisenhOtte Veckerhagen. - In : Reinhardshager Hefte, Ausgabe I, hrsg. 
van der Gemeinde Reinhardshagen, Reinhardshage n 1987, 20 S. 

Altes in Erinnerung bringen, neu Entdecktes vorstell en und Vergehendes bewahren sind 
nach BOrgermeister Lothar Merkwirth die drei va rrangigen Aufgaben der 1987 neu gegrOnde
ten tlReinhardshager Heftetl. Die erste Ausgabe li egt inzwischen vor und beschiiftigt sich mit 
Deni s Papin und se inen Beziehunge n zur EisenhOtte Veckerhagen. 

Das im l ahrbuch-Kassel-Format gehaltene Heft hat einen Umfang van 20 Seiten und ent
hiilt zwei Arbei ten. Die erste ist eine Erzahlung von Jerome Gerth aus Wetzlar. Sie stellt sehr 
anschaulich auffikti ve r G rundlage die BemOhungen des bekannten Wissenschaftl ers und Er
finders urn die Entwic kJung des Dampfkochtopfes dar. Dabei wird di e Welt eines Marbu rger 
Professors zu Beginn des 18. Jahrhunderts sowie die Ra lle des Kasseler Hafes bei der Entwick
lung des ersten dampfgetriebenen SchifTes besonders plas lisch. 

Der zweite Aufsatz ist ein Nachdruck der Arbei t van Siegfri ed Lotze aus dem Jahrbuch des 
Landkreises Kassel va n 1987. Da di eses Buch sicher vielen Lesern ni cht zur Verfligung steht, ist 
der Nachdruck berechtigt. Auch erganzt di e Sachdarstellung Ober Papin den erzahlenden Text 
van Gerth sehr sinnvoll. 

Der Anfang der Reihe ist vielversprechend. Es bleibt zu hofTen, daB die folge nden Hefte 
ahnlich gut geraten. Bei einer weiteren Mitarbeit Siegfri ed Lotzes ist daran eigentli ch nicht zu 
zweifeln. Friedrich-Kar/ Baas 
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M a no , Guoter, und Fraoz Dum 0 n t (Hrsg.): Samuel Thomas Soemmerring und di e Gelehr· 
ten der Goethezeit. Beitrage eines Symposiums in Mainz vom 19. bis 21. Mai 1983, mit einer 
Soemmerring-Bibliographie bearbeitet von Gab ri e l ~ Wenzel-NaB. Stuttgart, New York : 
Fischer 1985 (Soemmerri ng-Forschu ngen. Beitrage zu r Naturwissenschaft und Medizin der 
Neuzeit, hrsg. von G unter Mann, Jost Benedum und Wem er F. KUmmel. Band I), 437 S., 
31 Abb., 98,- DM. 

Der vorli egende Band ist di e erste VerofTentli chung de r Soemmerring-Forschungsstelle, 
die se it dem Jahr 1979 unter Leitung der Professoren Mann und KUmmel an der Mainzer Aka· 
demie der Wissenschaften und der Literatur im Rahmen der Kommissio n fUr di e Geschichte 
der Medizi n und de r Naturwissenschaft en und in Zusammenarbeit mit dem Medizinhistori· 
schen Institut de r Uni versitii t Mainz bes teht. Die Forschungsstell e will in interdisziplinarer 
Arbeit vor all em Leben und Werk von Samuel Thomas Soemmerring erforschen, seine Werke 
neu edie ren und in ihrer Schriftenreihe Beitrage zur Personengeschichte leisten, abeT auch 
"Fakten· und Ideengeschichte, Sozial· und Wissenschaftsgeschichte, Alltags· , Kultur· und 
Geistesgeschichle auch, (zur) Strukturgeschichte lelzten Endes" (Vorwort, S. 5). 

Samuel Thomas Soemmerring (1 755-1 830) war nach sei nem Medi zinstud ium in Gottingen 
seit 1779 Professor der Anatomie am Coll egium Carolinum in Kassel, fo lgte 1784 einem Rufan 
di e Uni versitat Mainz, war seit 1795 als Praktischer An t in Frankfu rt tati g und wurde 1805 an 
di e Bayerische Akademie der W.issenschaften nach MUnchen beru fe n, von wo er 1820 nach 
Frankfurt zurUck kehrte. Er ge horle zu den bedeutendsten Anatomen seiner Zei t, beschaftigte 
sich aber auch mit paUiontologichen, physikalischen, chemischen, meteorologischen und 
astronomischen Problemen. Seine wei tgespannten Interessen fU hrten zu Bekanntschaft en, 
Korrespondenzen und zur Zusammenarbeit mit za hl reichen Gelehrten seiner Zei t, die in 13 
Beitragen di eses Bandes dargestellt werden. In ein igen Beitragen Uberwiegt di e Darstellung 
der personl ichen Kontakte (Antonie M. Luyendijk·Elshout uber Soemmerring und Petrus 
Camper), in anderen steht die Ausei nandersetzung uber wissenschaftli che Fragen im Mittel
punkt. Die Beziehungen Soemmerrings zu fo lgenden Gelehrten und Themen werden erortert : 
Manfred Wenzel: Goethe - Morphologie und Farbenlehre ; Frank W. P. Dougherty: Jo hann 
Friedrich Blumenbach - di e Stellung des "Mohren" zum Europaer ; Werner Friedrich KUm
mel : Alexander vo n Humboldt - Galvanismus; Irmgard Muller : Georges Cuvier - Rekon
struktion van Fossil ien ; Heinz Tobien : Johann Heinrich Merck Palaontolagie; Gunter Mann : 
Franz Joseph Gall- Kranioskopie und Gehirnforschung; Peter McLaughlin : Kant - Soemmer· 
rings Schrift "Ober das Organ der Seele"; Manfred Dick: Wi lhelm Heinse - Naturauffassung 
und Seelenbegriff. 

FUr Soemmerri ngs Kasseler Zei t sind di e Beziehungen zu den Ko\l egen am Collegium 
Carolinum von Interesse. Hans Querner betont in seine m Beitrag di e enge Freundschaft zu 
Geo rg Forster, die sich in ihrer Kasseler Zeit entwickelte und erst zerbrach, als sich Forster fU r 
di e Mainzer Republik engagiert e. Klaus Mross stellt Ernst Gottfri ed Baldinger - in G6ttingen 
Soemmerrings Lehrer, in Kassel sein Kollege - als akademischen Lehrer und Herausgeber 
mehrerer medizinischer Zeitschriften dar, zu denen auch Soemmerring Beitrage Heferte. 
Einem dritten Kasse ler Kollegen, Johannes Mi..ill er, ist ein Teil des Beitrages von Franz Du
mont "Gelehrten·Al ltag der Goethezeit : Fried rich Hei nrich Jacobi, Johannes von Mi..i ll er und 
Samuel Thomas Soemmerring" gewidmet. 

Die meisten Beitrage sind als Druckfassungen vo n Symposionsvortragen relativ kurz ; wei· 
tere Detailuntersuchungen sind fUr die Folgebande der neuen Buchreihe zu erwarten. 

Der abschli eBende 14. Beitrag, di e Druckfassung eines OlTentlichen Abendvo rtrags von 
Notker Hammerstein, gi bt unter dem Titel "Universitii ten und gelehrte Institutio nen von der 
AufkHirung zum Neuhumanismus und Idealism us" einen Uberblick tiber di e EntwickJung der 
Universitaten von der Griindung der Universitat Gottingen bis zu den Humboldtschen Refo r· 
men, wobei sich der Verfasser wei tgehend auf seine fri..i heren VerofTe ntlichungen stUtzt. 

Die von Gabriele Wenzel·NaB in verdienstvoll er Arbeit zusammengestellte Bibliographie 
Soemmerrings umfaBt dessen Werke, solche, bei denen er als Herausgeber oder Mitarbeiter 
beteiligt war, sowie 448 TItel der Sekundarliteratur. Seine Beitrage zu Zeitschriften und Rezen
sionen sollen spater verolTentlicht werden. 

Den Herausgebem ist zu danken, daB sie auch der au8eren Gestalt der neuen Buchreihe 
ihre Aufmerksamkeit gewidmet haben. Der erSle Band zeichnet sich durch angenehmes 
Layout, einen gut lesbaren Satz und einen festen Einband aus. Eberhard Mey 
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K 1 ii s s end 0 r f, Niklot: Der Miinzschatz von Niederhone und die hessen-kasselsche Denk
malpflegeve rordnung vo n 1780. Marburg: N. G. Elwert Verlag 1987, 159 S. 

Die Untersuchung befaBt sich mit einem Miinzfund in dem heutigen Stadtteil Eschweges, 
Niederhone, und mit dessen Auswirkung auf die Denkmalpflegeverordnung vom 22. Dezem
ber 1780. 

Zunachst wird berichtet, daB im Juni 1780 der Schatz entdeckt worde. Nach Bekanntwerden 
des Fundes setzte eine Untersuchung der Behorden in der damaligen Rotenburger Quart ein. 
Ziel der Behorden war es, den Schatz zusammenzuhalten und di esen fLir das Museum Frideri
cianum anzukaufen. Nach einer finanzieUen Bereinigung der verschiedenen Ansprtiche gelang 
eS, I09 Miinzen von unterschiedlichen Bes itzern zu erwerben. Die Aufteilung des Kaufpreises 
erfolgte auf die Eigentiimer des Grundstiickes und auf die Finder. Die Miinzen wo rden der 
landgriinichen Sammlung zugeftigt. Dort blieben sie bis zu den Jahren 1923 und 1926. Danach 
worde der Schatz teilweise durch di e Museumsverwaltung zu relativ ungiinstigen Bedingun
gen verkauft. Der Verkauf erfolgte, urn andere Gegenstiinde (Plastiken) fUr das Museum anzu
kaufen. 

In miihevoUer Kleinarbeit vers ucht der Verfasser die Rekonstruktion des Schatzes durcl:!. 
umfangreiche methodische Erl iiuterungen. Er beschreibt die Miinzen und legt ein Mii nzver
zeichnis an. Es erfo lgt die Aufteilung der ve rschiedenen Mtinzsorten. Der Schwerpunkt der 
Aufteilung liegt bei den im Schatzfund vorhandenen Miinzen wie Goldgulden, Rosenobel und 
Dukaten. Sie werden in einer ausfUhrlichen Weise beschrieben, ebenso die Silbermiinzen, bei 
denen es sich meistens urn Talerstiicke handelt. Es folgen geldgeschichtliche Bemerkungen 
zum Schatzfund von Niede rhone. Der Verfasser steUt fest, daB di e Vergrabungszeit friihestens 
1632 sein konnle. In einer interessanten Weise rekonst ruiert er die im DreiBigiahrigen Krieg 
stattgefundenen kriege rischen Handlungen im Raum Eschwege. 

Oer Verfasser nimmt iibergreifend Bezug auf di e anderen hessischen Fundorte und steUt 
dadurch Beziehungen zu dem Miinzschatz von Niederhone her. Weiterhin steUt er eine geld
geschichtliche Betrachtung fUr die in der Vergrabungszeit umlaufe nden Miinzen an. Dabei 
geht er insbesondere auf die Probleme der Kipper- und Wipperze it ein; der Geldwert des 
Schatzes sowie dessen Kaufkraft werden von ihm behandelt. Interessant stellt er die Bedeu
tung der als Weidenbaumtaler bekannten Miinze her. 

AnschlieBend schildert der Verfasser die Erfahrungen der landgriiflichen Behorden bei dem 
Erwerb des Miinzschatzes. Diese Erfahrungen initiiert die Denkmalpflegeverordnung vom 
22. Dezember 1780. Ziel dieser Verordnung war die Erhaltung der im Land befindlichen Monu
mente und AltertUmer. Die hessen-kasselsche Verordnung hatte ihr Vorbild in einer branden
burgisch-bayreuthischen Verordnung. 

Die Auswi rkungen der Denkmalpflegevero rdnung wird vom Verfasser positiv gewiirdigt. 
Durch diese Verordnung worde die Furcht vor entschadigungsloser Enteignung genommen. 
Die pos itive Entwicklung wird durch eine Obersicht vom 18. bis 20. Jahrhundert, die die Ent
deckung und Erfassung von MUnzschalzen in Hessen beinhaltet, belegt. 

Der Geltungsbereich und die Geltungsdauer werden in ausfUhrlicher Weise beschri eben. 
Die Verordnung hat lange Zeit in den nordli chen Teilen Hessens bis einschli el3lich 

6. Februar 1962 gegoiten. 
Der Verfasser versucht, durch Rechtsvergleiche Regelungen in anderen Gesetzen und Ver

ordnungen herzustellen. 
In einem Diagramm der in Hessen entdeckten MUnzen steUt der Verfasser auch die Fund

haufigkeit dar. Dabei werden auch die verschiedenen Epochen der hessischen bzw. deutschen 
Geschichte und die modernen Techniken in bezug auf die Fundhaufigkeit deutlich. 

Die mtinz- und rechtsgeschichtliche Abhandlung ist eine wertvolle Aufarbeitung van Mate
rialien hessischer Geschichte. Das aus einer grtindlichen Forschungsarbeit hervorgegangene 
Werk stellt interessant BezUge zu verschiedenen Aspekten musealer Arbeit dar. Die abgebil
delen Mtinzen in der Mitte und am Ende der Untersuchung sind eine repriisentative Auswahl 
der Miinzen des Schatzfundes. 

Ein umfangreiches Verzeichni s van QueUen' und Literatur regen den numismatisch gebil
deten Leser zum intensiven Studium hessischer Miinz- und Geldgeschichte geradezu an. Es 
muB als sehr verdiens tvoll angesehen werden, daB der Verfasser 'einen abgeschlossenen Vor
gang noch einmal einer wissenschaftlichen Untersuchung unterzog, urn die Bedeutung fUr die 
heutige Zeit herauszustell en. 

Dem Verfasser sei hierfUr herzlich gedankt. Egon Sprecher 
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He nc k e l , Waiter: Werkzeuge und Gerate alter Berufe im Oberwese rtal. Hannoversch Mun
den 1988. lOO S. Sydekum-Schriften zur Geschichte der Stadt Hann. Mtinden. Hrsg. vom 
Heimat· und Geschichtsve rein Sydekum zu Mtinden e. V. 17. Zu beziehen durch de n Heimat
und Geschichtsverein Sydekum, tibe r : Archiv der Stadt Mtinden, SchloBplatz 5, 3510 Hann. 
MUnden sowie durch den ortli chen Buchhandel. 

Das Buch handelt 'Ion der Fischerei, den Holzarbei ten im Wald, dem Wasse rbau und der 
SchifTahrt sowie den Arbeiten an Steinen und Erden in einem beispielhaft en Aufnahmegebiet 
an der Oberweser. Es geschieht in einer eindrucksvollen Verbindung 'Ion Bild und Text. Werk
zeuge und Gerate, di e es zum Teil so nur in diesem Bereich gibt, sind nicht nur nach Originalen 
im Bild dargestellt, sondern es wird, teil s in Photos (54), teil s in Zeichnungen (81) des Verfas
sers die Anwendungsweise anschauli ch gemacht. Aus Akten, Urkunden, alten Bildern und 
Karten wi rd auch die hi storische Dimension erfaBt, so daB insgesamt ein tibe r den geographi 
schen Bereich hinaus bedeu tsames Dokument entstanden ist. 

Im einzelnen erfaBt die Darstellung fU r die Fischerei zwolf ve rschiedene Arten verwendeter 
Nelze sowie deren Herstellung und Anwendung bei den unterschiedlichen Art en der ge
brauchlichen FischzUge. Bei den Waldarbeiten sind beschri eben : Waldbau, Holzeinschlag, 
Lohegewinnung, die umfangli che Kohlerei, Bauholzbearbe itung und Schwell enhauerei. 
Danach Wasserbau, Schiflbau (insbesondere das hi er gebrauchliche LattenschifT), das flir den 
ehemal igen Handel so wichtige Treidel n, die zul etzt 1971 getibt e FloBerei sowie der bis heute 
nicht erloschene Fahrbetri eb in seinen technischen Wandlungen. Unter "Steine und Erden" 
sind Steinbrucharbeiten, Brechen und Scharfen 'Ion Mtihlsteinen, Gewinnung 'Ion Sraun
kohle, Hers tellung und Verarbei tu ng 'Ion Glas sowie Gewinnung 'Ion Ton und Lehm und Top
fe rei in ihren Einzelheiten eindrucksvoll beschri eben. 

Im ganzen ein weites Feld historisch-kriti scher Beobachtungen, das in al Ien Einze lheiten in 
die Erfo rschung alter Werktatigkeit hineingreift und untibersehbares neues Material bietet. 
Wertvoll e Anhange: Ein ausgewahltes Literaturverze ichni s, ein Quellenve rzeichnis rur di e 193 
vo rwi egend farbigen Abbildungen, ein Schlagwortverzeichnis der Berufe, Tatigkeiten und 
Ge rate. Am Ende erschlieBt ein Verzeichnis 'Ion 107 Ortsname n dem Forschenden den weiten 
Bereich des Dargestellten. 

Entstanden ist die Arbeit aus einer Ausstellung. die der Verfasser (er ist durch seinen Beruf 
als Architekt ein vo rzUgli cher Sachkenner) aus AnlaB der 1250-Jahrfeier seines Wohnortes 
Hemeln veranstaltete. Der Heimat- und Geschichtsverein Sydekum bot di e Mogli chkeit, das 
zu diesem AnlaB aus dem Bes itz 'Ion Ortsbewohnern kurzzei tig ausgestellte Material in der 
vorliegende n VerofTentlichung vermehrt und bleibend sichtbar zu machen. Auch dieser Vor
gang darf als beispielhaft gewertet werden. Im ganzen ist das Buch in seiner vo rztiglichen Aus
stattung (Goltze-Druck Gott ingen) ein fUr die Sachforschung und die Kenntnis der alten 
Arbeitsweit untibersehbares Muster, dem zu gegebener Zei t eine gleichartige Darstellung 
bauerlichen Gerats folgen soil. Ludwig Denecke 

W i e d , Hans (Hrsg.): Sagen und Marchen aus dem Hinterland. Bad Laasphe: Selbs tverlag des 
Herausgebers 1987, 200 S. 

In einer Zeit, in der uberall die Trachtengruppen wie Pilze aus dem Boden schieBen, Hei
matfes te gefeiert werden, Bauernmalerei und andere Vo lkskunst hoch in der G unst des Publi 
kurns steht, kann es nicht ausbleiben, daB miindli ch oder schriftlich tiberli efertes Kulturgut 
wi e Sagen und Marchen erneut auf das Interesse heimatverbundener Bevolkerungskreise 
stoBt. Bitten aus vi elen Orten des Hinterlandes (Kreis Marburg-BiedenkopO bewogen des halb 
den Herausgeber, der berei ts 1985 mit einem Sagen- und Marchenbuch einschlagig hervorge
treten ist, sich mit der Sammlung 'Ion Volkserzahlungen aus dem Altkreis Biedenkopf zu be
schafiigen, di e nun in einem gut ges talteten Bande vo rli egen. 

In seinem Vorwort stellt Hans Wied fest, daB er bei se inem Vorhaben natUrlich auf friihere 
Ve rofTentlichungen zum gleichen Thema zuriickgreifen muBte, wobei er insbesondere H. Ben
der als erfolgreichen Samrnler erwahnt, der kurz vo r Ausbruch des Zweiten Weltkrieges einen 
Teil der Sagen aufzeichnen konnte, diejetzt wieder abged ruckt wurden, aUerdings in nun leicht 
veranderter Fassung. Urn des besseren Verstandnisses willen entschloB sich namlich der Her
ausgeber, die urspriinglich in Mundart aufgezeichneten Erzahlungen ins Hochdeutsche zu 
tibertragen. Das war sicherlich eine richtige Entscheidung, wenn man auch den Verlust der 
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alten Volkss prac he bedauern mu B, doch is t di e Mundart in unserer Region fast nur noch rur 
alte re Leute ve rstandlich. Obwohl also die ve rschiedenen Geschichten dcm Sprachgeru hl 
unserer Zeit vo rsichtig angenahert wurden, bli eb ihr Kern und damit auch ihre Aussage den
noch unverandert e rhalten. Hans Wied ist zu danken, daB es ihm auf di ese Weise gelang, den 
Sagen- und Marchenschatz des Hinterlandes der Vergessenheit zu entreiBen und damit vi elen 
Heimatfreunden erneu t zu erschli eBen. 

Wie li ebevoll der Herausgeber mit se inem Thema umging und woran er all es gedacht hat, 
urn das Buch vielen zugangli ch zu machen, sieht man daran, daB die verhaitnis maBig groBen 
Drucktypen, die rur den Band benutzt wurden, es sowohl alt eren wie jungen Menschen ermog
lichen, den Inhalt der Sagensamrnlung ohne groBe Anstrengung ru r die Augen abschnittsweise 
zu lesen. Nimmt man dazu noch die reizenden AQuare lle uDd Zeichnungen von der Hand der 
begabten KUnstlerin Rolanda Heimer aus Wallau, die sich mit ihren Arbeiten in den Geist der 
alten Sage n sichtlich einge lebt hat, so wird deut lich, daB di eser ansprechende Band bei jung 
und all ei ne groBe Lese rge meinde finden kann . 

Als ausges prochen benutzerfreundli ch erweist sich auch di e Anordnung der Erza hlungen, 
denn ihre Herkunftso rte si nd dem Alphabet ent sprechend aurgeruhrt und bestimmen so ihre 
Reihenfolge. Jeder Leser kann also leicht reststellen, ob fU r das von ihm gesuchte Dorf eine 
Sage oder ein Marchen vo rli egt od er ob das nicht der Fall ist. Ei n umfassendes Quell enver
zeichnis und die umfangreich angegebene Literatur runden das empfehl enswerte Buch ab. 

Waldemar Zillinger 

M a rt i n , Bernhard : Gesa mmelte Schriften zur waldeckisch-hessischen und deutschen Mund
artforschung. Bearbei tet und herausgegeben von Ludwig Erich Schmitt (Beitrage zu r deut
schen Philologie, hrsg. von H. Ramge, L. E. Schmitt und C. Wiedemann, Bd. 59). GieBen : 
Verl ag Wilhelm Schmitz 1984, 587 S. 

Bernhard Martin (1889-1983), ein gebUrtiger Waldecker, ist seit seinem Studiu m mit dem 
"Deutschen Sprachatlas" in Marburg verbunden geblieben, auch als er das "Kurhess ische Lan
desamt fUr Volks kunde" lei tete. Als sein Arbeitsfeld hat e r selber "deutsche Mundartforschung 
und Volkskunde, insbesonde re hess ische" rnit Stolz beze ichnet. In Forschung und Lehre hat 
er seine geliebte Heimat ni e aus den Augen verloren, wahrend er viele andere Bereiche bear
beitet ha t. Anerkennu ng nir umfangreiche Tatigkeit und stete Hilfs bereitschaft waren zwei 
Festschriften rur Bernhard Martin, die in nir ihn so wichtigen Reihen erschi enen : zum 70. G e
bu rtstag 1959 (= HBV, Bd. 51152, G ieBen 1960) und zum 90. Geburtstag 1979 (= DOG, Bd. 100, 
Marburg 1980). 

Ludwig Erich Schmitt, der vierte Sprachatl as-Direktor, hat zum Gedenken an den "ge
treuen Eckhart" (Nachru f, S. 13) 1984 Martins Schriften l ur Mundartforschung und Volkskun
de herausgegeben, die e in Bi ld vo n Interessen und vom SchafTen des hessischen Forschers ver
mitteln. Deren Wti rdigung wird dem Lese r durch des Herausgebers Nachruf, Vo rwort und 
Geburtstagsrede (1974) erleichtert, ebenso du rch die Bibliographie vo n Anneliese Born. Es 
muB ihm ja bewuBt sein und bleiben, daB mit Martins Schriften zugl eich ein StUck Wissen
schaftsgeschicht e, auch in ihrer Zeitgebu ndenheit, angedeutet ist. 

Die am Beginn stehenden Arbeiten Martins zu Mundart und Volkskunde seiner Heimat 
geben zugleich einen BegrifT vo n der Vorgehensweise der alte ren Dialektforschung, der er sich 
bleibend verpflichtet ruhJte. Viele Titel sind der Zeitungsbeil age "Mein Waldeck" entnommen 
(dabei hatte auf Nr. 53 verzichtet werd en soli en), and ere den "Hessischen 8 Hiltern fUr Volks
kund e", den "Lebensbi ldern aus Ku rhessen und Waldeck" und natUrlich der "Deutschen Dia
lektgeographie". Aus dem Bandchen "Die deutsche Volkssprache" (1939) sind umfangreiche 
Teile - Ieider stark verkleinert - wiedergegeben, auch alle Sprachkartchen ; von den 43 Sprach
proben sind nur 17 abgedruckt. alle rdings o hne 8 erUcksichtigung Hessens. Der Uberblick Uber 
"Die hochdeutsche Mundart dichtung" aus W. Stammlers ..A.ufriss" (1952) wi rd wieder interes
sierte Leser finden. Die Ski zze ti be r das Waldecker Land belegt di e Arbeitsfreude und Heimat
Ii ebe des Neunzigjahrigen und ist deswegen vom Herausgeber gern aufge nommen worden. 

Man mu B kein Bibliophiler sein, wenn man nachtragl ich dem Band ein einheitli ch(er)es 
Schriftbild wUnschen mochte, zumal viele Seiten nun doch zu kJ eine Buchstaben zeigen. Von 
den stehengebliebenen Schreibfehl ern storen ei nige sehr, darunter S. 19,5. Zeil e. Ge rn sahe 
man ein Portratphoto des Gelehrten, dem viele Schtile r dankbar sind, und ein Bild des Hessen 
bei der Feldforschung; doch auch darur hat leider das Geld gefehlt, was dem Herausgeber 
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immer wieder vor Augen geflihrt wurde. Diese r hofTte, di e Gesammelten Schriften mochten 
"die Arbeit an den Grol3projekten des Sprachatl as kiinftig weiter fdrdern, ebenso wie di e 
ureigenste Arbeit des Waldeckers und Hessen Bernhard Mart in" (S. 17). Auch Heimatforscher 
und Geschichtsfreunde im nordhess ischen Raum haben hier viele Ankniipfungsmoglichkei
ten, die sie nun leicht erreichen konnen; dabei wiirde Bernhard Martin auch die Schritte aner
kennen , di e ni cht einfach seine Wege fo rtsetzen, wenn sie nur redlich und mil innerer Beteili 
gu ng getan werden. Alfred Hock 

K e i m, Heinrich : Nordhessisches KUchenbrevier. Geschichten und Rezepte van Schleckfres
sern, Windbiedeln und Weckewerks baren. Gudensberg: Wartberg Verlag 1987, 3. AuO. 

Wenn H. Kei ms KUchenbrevie r schon im ersten Jahr nach se inem Erscheinen in der dritten 
AuOage verkauft wurde, so spricht di ese r Erfolg des Buches flir sich. Oie Mischung van Gc
schichten - die kurzweilig so manches Uber Geschi chte, Handwerk uod Volkskunde erzahleo
und Rezepten kommt an. Oabei erscheint das Buch auf den ersten Blick ~r nicht populariHits
verdacht ig. Ocr Verfasse r gibt einen umfassenden kulturhistorischen Uberblick unter dem 
Motto (1. Satz): "Speisen sind Kulturl eistungen ." Und wer erwartet in einem solchen Buch ein 
Literaturverzeichnis va n weit iiber IOOTiteln, von denen nur 17 Kochbiicher sind ? Oer Res t be
trim Histori sches und Fachkundliches, so daB jedes Kapitel durch Verweise und Zusatzinfor
mationen angereichert wird, oft weit Uber den Rahmen des Nordhessischen hinaus. So werd en 
beim Stichwort "Sell eriesalat" Wort e eines franzosischen Anstandslehrers des 18. Jahrhun
derts zitiert (die heftig-ro he Bezeichnung flir Sell eri e dagegen wird unterschlagen !). 

Die Starke dieses Buches wird hi er deutlich : In einer Mischung aus sachli ch fundi erten 
Informationen und leichtem Plauderton wird der Lese r durch immer neue Episoden geflihrt. 
Man schlagt beispielsweise ein KartofTelgeri cht auf, findet eine ei nfache Kochanleitung - oft 
OriginaIrezepte - in einem Kastchen und darunter eine EinfUhruog in traditio nell e Hausbau
method en. 

Oft ve rleiten die ganz unverkrampft eingeb rachten Erlauterungen einfach zum Weile r
lesen ; das "trockene" Rezeptbuch wird zum "Ernahrungskrimi", der auch vor drasti schen Epi
soden nicht zuriickschreckt und - obwohl das Interesse vorrangig hi storisch-didaklisch ist -
slets die Unterhaltung mit in den Vordergrund stel lt. 

Oa beim Speckkuchen van "verwirrten Zugereisten" di e Rede ist : Oeren Verwirrung beim 
Lesen ware durch einige zusatzliche Worterklarungen einzudammen. Ooch schmiil ert dies 
kaum das Lese- und KochvergnUgen. Veronika Gerhard 

, 

S t o I1 e, Waiter : Carl Engel genannt van der Rabenau . Ein hessischer Maler der Biedermeier
zeit. M. e. Beitr. v. Brigitte Rechberg. Ausstellungskatalog. Kasscl: Hessischer Museumsver
band 1987, 344 S. , zahlr. Abb., davon 24 in Farbe. 

Ab dem 13. 12. 1987 wurde in verschiedeneo hessischen Stadten die Wanderausstellung des 
Hessischen Museumsve rbandes "Carl Engel genannt v. d. Rabenau - ein hessischer Maler im 
spaten Biede rmeier" gezeigt; man konnte sie zunachst in Marburg, dann in Hanau und Lauler
bach sehen. 

Aber auch anhand des umfangreichen und rei ch bebilderten Kataloges - Ende 1987 erschie
nen - ist es durchaus mog1ich, sich ein Bild vo m Leben und SchafTen dieses bisher van der 
Kunstgeschichte vernachlassigten Malers zu machen. Es handelt si ch hie rbei a ll erdings auch 
nicht um einen Ausstellungskatalog im eigentli chen Sinn, sondern urn ein im Rahmen der 
Moglichkeiten nach Vollstandigkeit st rebendes Werkverzeichnis, das aus jahrelangen Vor
arbeiten resulti ert. 

Carl Engel wurde 1817 in Londorf in der Rabenau (etwa 20 km siidostl ich von Marburg) 
geboren. Auch wenn er schon als SchUler se inen Heimatort ve rli eB und s ich spater in einem 
ganz anderen gesellschaftlichen Mili eu bewegte als di e armen Bauern und Handwerker der 
Rabenau , so blieb doch zeitlebens eine starke gei stige Verbundenheit des KUnst1 ers mit der 
Landschaft , ihren Bewohnern und Traditi onen. 
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Von 1834-1836 studi erte Engel an der DUsseldorfer Akademie und entwickelte dort die 
G rundlagen seiner G enremalerei. Es folgten zwei weitere Studienjahre an der Akademie in 
MUnchen, wo 1839 eines seiner bekanntesten Olbilder, ,,2wei Mlinchner Blirgermadchen", 
entstand. Das Motiv fand als Lit hografie sehr weit e Verbreitung. Einige Exponate der Ausstel
lung zeigten es in der Verwendung als Dekoration von Industri eprodukten wie Telle r, Glaser, 
Pfeifenkopfe etc. Von 1842 bis zu seinem Tod 1870 lebte Engel in R6delheim bei Frankfurt und 
unterhielt dort zusamrnen mit de rn Bildhauer Johann Baptist Scholl ein eigenes Atelier, wo 
zahlreiche Auftragsarbeiten fUr das Frankfurter Btirgertum und den Adel entstanden. 

Der Werkkatalog ist gegliedert in einen Textteil mit Aufsa tzen zur Biografie des Ktinstl ers 
und ZUT Vorstellung, Inte rpretation und Einordnung seines (Euvres in den gesellschaftlichen 
und kunsthistorischen Hintergrund, in einen Abbildungsteil und in das eige ntliche Werkver
ze ichnis. AuBerdem findet sich eine sehr akribi sch erarbeitete Lite raturli ste. 

Posi tiv an dem Textteil habe ich empfunden, daB nicht versucht wird, die Widersprtichlich
keit der btirgerlichen Malerei des 19. Jahrhunderts, die uns auch bei Carl Engel entgegentritt, 
auf einen erklarenden Nenner zu bringen, sondern daB genau di ese WidersprUche im Werk des 
Malers herausgearbeit et werden. Da wird anhand einze lner konkrete r Beispiele aufgeze igt, daB 
Carl Engel entgegen der zu dies er Zeit immer noch gUltigen Lehrrneinung sich aJ s einer der 
ersten in seiner Wahrnehmung dem eigenen Lebensumfeld zuwandte und seine Motive aus 
dem Leben der unte ren Volksschichten sch6pfte. Hinsichtli ch der Detailgenauigkeit bei der 
Abbildung der Trachtenkleidung, Ei nrichtung, der EBgewohnheiten etc. wird dem Maler ein 
hoher dokumentarischer Wert se iner Bilder zuerkannt. Andererseits aber handelt es sich 
immer urn bUrgerlich-ideali sierende Darstellunge n des Bauernl ebens, d. h. sie sind keine 
authenti schen Widerspiegelungen des tatsachli chen Lebens, sondern durch e in Raster blirger
licher Wertvorste llungen wie Harmonie- und Glii cksstreben, familiare Geborgenheit, Einheit 
mil unzerstorter Natur etc. projizierte Realitat. Auch die antirationale Mittelalter-Sehnsucht 
der Romantik spricht aus vi elen Bildern Engels. Landschaft wird meist nur als Kuli sse benutzt 
bzw. al s Veranschaulichung einer harmonischen, Uberschaubaren Urn welt. Dann wieder wird 
auch di e Harmonie in Frage ges tellt (wie z. B. in dem Bild "Streitende MUlier" von 1848), und 
Engel greift urn 1848 auch politi sche Themen auf. Etwas genauer batte man sich an di ese r Stell e 
se ine interessanten Karikaturserien vo n 1848 tiber Abgeordnete der Frankfurter Nati onalver
sammlung abgehandeJt gewtinscht. Sie waren meistens Vorlagen fUr Ausschneidebogen ; in 
der Ausstellung konnte man Exemplare der daraus zusamrnengesetzten Hampelmanner 
se hen. 

Wohl aus druckt echni schen Grtinden wurden di e Abbildungen vo n dem Verzeichni s der 
Werke getrennt ; dadurch ist die Benutzung des Werkkataloges recht mtihsam. Hier hatte ei ne 
benutze rfreundli chere Losung wei tergeholfen. Jedes einzelne Werk ist eingehend beztiglich 
der Technik, Komposi tion und Geschichte beschrieben und teilweise - aber sehr zuriickhal
tend - mit interpretierenden Zusatzen versehen. AuBerdern wurden zu fast jeder Katalog
Nummer Literaturangaben zusammengetragen. 

Das Ordnungssystem des Werkve rzeichni sses unterli egt formalen Kriterien ; die G emalde 
und Zeichnungen sind nach Bildgattungen und jeweil s chronologi sch aufgefUhrt. Da der 
gr66te Teil va n Engels SchafTen aus Portraits und landlichem G enre bes teht, ware auch eine 
andere Kategorisierung wenig sinnvoll. Lediglich innerhalb der umfangreichen Werkabte ilun
gen ware eine inhaltliche UnterdifTerenzierung nach Motiven bei der Erfassunghilfre ich gewe
sen, ebenso ein Erscheinen der Gli ederung im Katalogtext und ni cht diesem jeweils vorange
stellt. 

Insgesamt aber ein sehr grundlich erarbeiteter Katalog, der nicht mil Patentantworten 
bevormundet, sondern hilft, selber zu sehen und weiterzudenken. Susanne Schmidt 
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Au8erhessische Thernen/Varia 

Horn , Hei nz Guoter (Hrsg.): Die Ramer in Nordrhein-Westfalen. Stuttgart: Konrad Theiss 
Verl.g 1987, 696 S., z.hlr Abb. (ISBN 3-8062-0312-1). 

Oer hi er anzuzeigende Band erganzt die als "Reihe" angelegten Publikationen des Konrad 
Theiss Verlags liber die "Ramer in ... ", Die Bande " . . . in Hessen" (5. ZHG 89, S. 223 f.) und 
" ... in Baden-Wurttemberg" (5. ZHG 92, S. 350 [) zu loben, haben Rezensenten bereits alien 
Grund gesehen. Die jeweils ausgesprochene, uneingeschrankte Empfehlung ist vollinhaltlich 
auf die neue Ausgabe tt' • • in Nordrhein-Westfalen" zu libertragen. 

30 Autoren - tiberwiegend aus den Bereichen der rheinischen Museen und der Denkmal
pflege - haben den als Herausgebe r tatiggewordenen Heinz Glinter Horn, Direktor des Rheini· 
schen Landesmuseums Bonn, bei se inen Bemtihungen untersttitzt, e ine umfassende Darstel· 
lung der "ramischen Zeit im Rheinland und in Westfalen" zu bieten. 

Der seitenstarke Band geht zunachst auf di e Forschungsgeschichte und den Forschungs· 
stand ein (durch Ch. B. ROger), wend et sich dann - aspektreich - der Eroberung Niedergerma· 
niens durch die Ramer (J. Kunow) sowie der Anwesenheit der rtimischen Truppen in dieser 
Provinz zu (M. G echter). Ho rn selbsl slelll das alltagliche Leben im EinfluBbereich der rami· 
schen Besatzungstruppen dar und weiB zu fesseln mit Details zur ErschlieBung der Siedlungs· 
landschaft, Zll Handel und Handwerk, Landwirtschaft und Gewe rbe, zu Hausbau, Kleidung, 
Bildung, Un terhaltung, Kunst, Religion usf. , aber auch z. B. zu den Erscheinungen der Men· 
schenverachtung in den Gladiatorenkampfen und den Brutalitaten in den Tierhatzen. 

Alle Mitteilungen werd en durch ein perfektes System von Verweisen auf Fundstellen und 
Abbildungen soweit a ls maglich abgesichert, wodurch zugleich die Einzelfunde ihrerseits 
interpreti ert und in einen grtiBeren Zusarnrnenhang eingebettet werd en. 

Uberhaupt: Die zahlreichen und durchweg kritikfreien schwarz·weiBen und farbigen Ab· 
bildungen erlauben auch dem Laien einen - weil solcherart abgesicherten und nachprOfbaren
Zugang selbst zu kompli ziert en Fragestellungen etwa in Fallen von stilistischen Elementen 
oder zu dem selbst Fachleute immer wieder begeisternden Kenntni s· und Leistungsstand der 
rornischen Handwerkc r und KUnstler (z. B. der GJasrnacher, Topfe r, Schrniede), der Arzte 
(s. di e Operation en) und Baumeister (s. das Wasserl eitungssys tem) , usf. So werden di e Seiten 
13-317 zu einer umfassenden Darstellung der 550 l ahre ramischer (und darnit aber auch ger· 
manischer) Geschichte am Rhein in der Zeit zwischen casars Statthalterschaft in den 
gallischen Provi nzen und Chlodwigs Sieg tiber Syagrius und zu einem Nachschlagewerk ti ber 
frtiher verstreut publizie rte Einzelprobleme (dazu ein vorzUgli ches Register!). 

Der zweite Abschnitt des Bandes (5. 319-656) bietet in alphabetischer Anordnung ein zu m 
Zeitpunkt der Publikation auf Voll standigkeit zielendes Register der Fundorte/Grabungs
stell en, der noch sichtbaren, aber auch der verlorenen Denkmaler sowie der Museen mit ali en 
jeweils ntitigen Angaben zu Fundzeit und ..art, zu dern Fundobjekt und seiner Deutung, zu r 
Sekundarliteratur, bei den Museen zum Schauangebot und zu den OfTnungszeiten u. v. m. 
Zahlreiche Abbildungen (Photos, Karten, Skizzen) erleichtern auch hi er das Verstandnis der 
reichhaltig angebotenen Information. 

Zeittafel, Literatu rverzeichnis und Register beschlie6en einen uneingeschrankt empfeh· 
lenswerten Band. He/mul Burmeisler 

W i s c h e rma nn , Heinfri ed : Romanik in Baden·WUrttemberg. Photos von 10achim Feist und 
Peter Fuchs, Stuttgart: Konrad Theiss Verlag 1987, 340 S. , 195 Tafe!n, 22 in Farbe, 57 St rich
zeichnungen/ Abb. im Text, Leinen, 98,- DM. 

Den Zusammenhang derwichtigsten Zeugnisse der Baukunst der Rom anik desjungen SUd
weststaates darzustellen, war ebenso notwendig wie schwierig. Das Bundesland Baden-WOrt
temberg (und Hohenzollem) bildete se!bst unter den Staufern keine territoriale Einheit; das 
Herzogtum Schwaben ("Schwabi sche Romanik") reichte bis in Schweizer Gebiete, und vor 
1805 begUnstigten zahlreiche we!tliche und geistli che Herrschaften sowie freie Reichsstadte 
Eigenentwicklungen. So sind kurpfalzi sche Gebiete urn Heidelberg und vordertis terreichische 
urn Freiburg erst im letzten lahrhundert integriert worden. 

317 



An einigcn der etwa 70 bewerteten Beispiele vorgotischer Kunst lie/3en sich deutli che Ein
flUsse Uber den Rh ein hinweg, der ni e eine wirkli che G renze war, ode r typische obe rrh ei nische 
oder schwabische Merkmale der Romani k herl eiten. Besonders abe r rechtfe rtigt die i..i be rregio
nale Bedeutung der Kloster wie Hirsau, Reichenau oder di e Konstanze r Bischofski rche diesen 
Ube rbli ck vo n den ersten ergrabe nen Merowinger Holzkirchen (7. l ahrhundert) bis zu r begin
nenden Gotik. 

Heinfried Wischermann, Professor am Kunstgeschichtlichen Institut der Universitat Frei
burg, geUngt es in fUnf einfUh re nden Kapiteln, die Einbindung der Kunstdenkmiiler in di e Ter
ritori al- und Kirchengeschichte von der al emannischen Fri..ihzeit bis zum Ende der Staufer
herrschaft zu ve rmitt eln. Hier sind besonders in der sali schen Epoche (1024-1125) die Hirsauer 
Reform bewegung ("Hirsauer BauschuJe"?) und ko nku rri erende altere ReichskJ os ter anschau
lich dargestellt. Den im 12. und fri..ihen 13. l ahrhundert dominie renden Bas iliken der staufi
schen Epoche (1125138-1268) so wi e dem Einflu/3 de r schlicht en Bautypen der Zisterzienser 
und Bettelo rden gibt H. Wischermann ebensolchen Raum wie auch den bedeutenden Skulptu
ren und Ausstattungen der spatromanischen Kirchen. 

Der Katalogteil, der, nach dem exzell enten Bildtei l, die fas t 70 Kirchen und einige beispiel
hafle Profa nbau ten darstellt, gibt nebenbei Uber bedeutende Holzbildwerke, wi e das Freuden
stadter Lesepult vo n U50, und wertvolle Gebaudeausstattungen Auskunft. Eine Literaturaus
wahl zu jedem der Einzelobjekte im ebenfalls mit Karten und Detailphotos ausges ta tteten 
Katalogteil besticht ebenso wie auch ein weiterer, recht aktuell er Anhang "WeiterfUhrende 
Literatur". 

Dem Konrad Theiss Verlag gelang es, mit di esem Band nach den ebenfalls sehr qualitalvoll 
ausgeslatt eten Banden Haas/Pfistermeister: "Romanik in Baye rn" und Kiesow: "Romanik in 
Hessen" ein sehr empfehlenswertes weiteres Werk zur fruhen Kunstgeschichte im heutigen 
SUdweststaat vo rzuJegen, desse n Pre is von 98,- OM bestimmt gerechtferti gt ist. 

Siegfried LOfze 

Huizi nga, Johann: Herbst des Mittelalters. Studien Uber Lebens- und G eistesform des 14. 
und 15. Jah rhunderts in Frankreich und in den Niederlanden. Grolloktavausgabe mil Bildern. 
Hrsg. v. Kurt Kos ter. Stuttgart : Kroner 1987, 457 S., 100 Abb. 

l o hann Huizingas "Herbst des Mittelalters", zweifellos eines der groBen Werke der Ge
schichtssehrei bung, sollt e eige ntl ich so bekannt se in, daB sich eine weitere Besp rechung, die 
diesem sprachli ehen Kunstwerk nie gerechl werden kann, erUbrigt. Da es sich bei der vorlie
ge nden Ausgabe aber nicht urn einen einfachen Naehdruck handeit, erscheint es angebracht, 
einige Worte darUber zu verl ieren. 

Bei dem Text handelt es sich urn die 1965 vo n dem Herausgeber Kurt Kos ter selbst ausge
fUhrte Ubersetzu ng der Ausgabe letzler Hand aus dem lahr 1941. Insofern wurde nicht s ver
andert, auch di e Anmerkungen wurden nieht urn neuere Literatur erweitert, was nieht unbe
dingt als Naehteil erscheint. Neu ist di e Auswahl von einhundert Abbildungen, die Konrad 
HofTrnann I raf, urn die farbige und bilderreiche Sprache Hui zi ngas noch plasli scher zu gestal
ten und einen vi suellen Eindruck der im Text besprochenen und angedeuteten Bilder und 
Motive zu ve rm itteln . 

An di ese r Stelle mull man frage n, ob ein so lches Vorgehen legitim ist ode r ob hi er einer in 
sich gesch lossenen Arbeit Gewalt angetan wird. Mag sei n, daB manch einer eine nUchterne 
Textausgabe o hne IlIustrationen vorzie hen wlirde, fUr die Mehrzahl der Leser konnen di e Bild
beigaben abe r eine wertvoll e Hilfe se in, da wohl nur di e wenigsten mit den kUnstl erischen 
Werken des Spatmittelalters hinreichend vertraut sind, urn Hu izingas Darstellungen in der 
notwendigen Weise folgen zu kOnnen. An der einen oder anderen Stelle wird man je nach 
Standpunkt fragen, warurn ausgerechnet di eses und nicht ein anderes Bild, od er warum eines, 
auf das Hu izinga sich im Text bezieht, nichl aufgenommen wurdc. lst ein an de res als das ange
~prochene Kunstwerk abgebi ldet, so soUte es nicht schwerfall en, die notwendige n Schritte zur 
Ubertragung der Aussagen Huizingas vorzunehmen. Der Lese r ist bei dem Buch nicht als blo
Ber Konsument gefragt, sand ern zum Mitdenken aufgeforden , eine Anmutung, die angesichts 
der lebendigen Darstellung und der hohen sprachli chen Qualitat zum VergnUgen wird. 

Urn dem mit dem Werk Huizi ngas und der Geschichte des Spatmittelalters weniger Ver
trauten eine Einschatzung di eses Klassikers zu erm ogli chen, se i an dieser Stelle doch kurz 
noch auf das Such selber eingegangen. Bei Erscheinen der ersten Ausgabe 1924 war der Ver
such einer groB angelegten Kulturgeschichte noch etwas Ungewohntes. Hui zi nga stellt das 
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",S patmittelalte r'" dar als eine zuendegehende Epoche. Auftretende renaissancehafte Elemente 
bleiben Randerscheinungen ei ne r Zeit, die in ihrem Denken und Handeln noch ganz m ittelal
te rlich e ingestellt ist. Die typischen Merkmale, di e er der Ku nst und der hofi schen Dichtung 
entnimmt, verweisen aufdas Ende de r Zeit, nicht auf einen Neuanfang. Gerade diese typi schen 
Elemente sind das Problem der Arbeit. So kritisiert z. B. Franti~ek Graus gerade diese Typisie
rung ei ner ganzen Epoche und flihrt an, daB es nicht schwer sei, zu jedem von Huizi ngas Bei
spielen ein ebenso typisches Gegenbeispiel zu bringen. Man muB berilcksicht igen. daB es sich 
urn eine Kulturgeschi chte handelt, de ren Ziel es ist, die Mentalitat einer Zeit zu e rfassen. Diese 
Mentali tat setzt sich aber aus ei ne r groBen Zahl von zum Teil widersprilchlichen Faktoren zu
sammen, so daB es falsch ware zu g1auben, mit Hu izi ngas Buch all ge meingil lti g alle geistigen 
St romungen des Spii tmittelalters erfassen zu konn en. 

Man muB bedenken, daB seit der letzten Obe rarbeitung 47 Jahre vergangen sind , in denen 
die hi stori sche Forsch ung nicht stehengeblieben ist. Es mu B aber nachdrilcklich da rauf hinge
wiesen werden, daB der ",Herbst des Mittelalters" ei nen MaBstab bildet, an dem sich histo ri
sche Arbeit messen lass en muB. Geschichtsschreibung auf einem dera rt hohen Niveau ist lei
de r ni cht sehr haufig. Man kann di e LektOre dieses Werk es, auch ge rade in der vorli ege nden 
Ausgabe und trotz der anzu bringenden Kritik, injeder Hinsicht nur empfehl en, di es sogar mit 
einem gewissen Nachdru ck. Micha Rdhring 

museumsmagazin. Aus Museen und Sammlungen in Baden-Wilrttemberg, h rsg. von de r 
Landesste lle nir Museumsbetreuung Baden-Wilrttemberg ... in Zusammena rbcit Illit dem 
Museumsverband Baden-Wilrttemberg e. v., Stuttga rt : Ko nrad Theiss Verlag. Bd. I Fossili en 
1983, 148 S . ~ Bd. 2 Fre ilichtmuseen in Baden-Wilrttemberg 1985, 158 S. ; Bd. 3 Hauslandschaften 
in Baden-Wilrttembe rg 1986, 168 S. 

Unter dem programmatischen, di e Langzeitp rojektion erkennbar machenden Ti tel .. mu
seumsmagazi n" legt die 1979 gegrundete Landess telle fli r Museurnsbetreuung Baden-Wilrt
temberg Themenbande zur Museumsarbeit vor, di e leider -aber verstandl ich, da ehrenamtl ich 
erarbeitet - in unrege lmii8igen Abstanden (Band 111983, 2/1985, 3/1986, 41?) erschei nen und 
di e den Vergleich mil anderen Periodika der deutschen Museumsverbande unte r alien in Frage 
kommenden Gesichtspunkten bestehen konnen . Jeder einzelne der an Umfang langsam wach
send en Bande ist einem Schwerpunktthema gewidmet, woflir jeweils e in hoher Seitenantc il 
zur Verftigu ng steht (105 - 127 -108 S.). Dieses wird facettenreich abgehandelt und macht jede 
der Ausgaben zu ei nem echten Nachschlagewerk zu den Fragestellunge n, Problemen und Lo
sungen des Bezugsbereichs. Die Vorteile eines umfassenden Themenbandes gege nilber jeder 
themati schen Bandbre ite in ei ne r Einzelausgabe werden grei lbar. (Natilrl ich find et auch die 
Streuung der Aspekte - z. B. in den "Mitteilungen" des Hessischen Museumsve rbandes - mit 
dem Blick auf die Vie lfa lt der Museumslandschafl ih re gu te Begrilndun g; man muB z. B. als 
Lcite r ei ncs speziali sicrten Museums ni cht zu lange auf Darstellungen zu der eigenen Thema
tik wart en.) 

Band I behandelt di e "Fossili en", die vom Mo ment ihrer Entdeckung ilber Bergung. Priipa
rat ion, Ko nservierung, Magazi nie rung und Dokumentation zur Auss tellung in sehr kleinen, 
reich und exempla risch beb ilderten Schritten (27 Einzelbei triige) beglei tet werden. Die mei
sten Autoren wenden sich dabei weniger an den k1 ei nen "Hobbysammler", sondern eher an 
den museal engagie rten Kollegen ; di e Hinweise sind als Handreichunge n fUr den Wissen
schaftl er, vor all em fUr den Museumsmitarbeite r gedach t und berilcksicht ige n dessen Arbeits
vo raussetzungen und mogliche Prasentationsbedingungen. 

Band 2 - .. Freilichtmuseum" - kommt methodi sch exakt von den Beitrage n zu r Theoriedis
kussion (Schwerpun kte : Hausfo rschung, G eographi e, Landwirtschaft, Okologie) lu r Praxis 
(A ufbau , Feldforschung und Inventarisa tion, Inneneinrichtung, Bauaufnahme, Photodoku
mentation, Abtragung und Rekonstruktion) und zeigt besonders gelungene Beispiele bad en
wilrtlembergischer Freil ichtmuseen. 

Band 3 - .. Hauslandschaften/Hausforschung" - selzt zuglcich das Thema fort und ist doch 
ein eigenstiindige r Ansatz, dessen an Regionen orien tierte Bes tandsaufnahme unverzicht ba
res Hilfsmittel ist fUr die Haus forschung der gerade im deutschen Sildwesten so zahlreich vor
handenen kl cineren Museen (1983 : 7560. Die enge regionale Einb indung der Bezugsbeispiele 
laBt di esen Band weniger als seine Vorganger auch fUr andere Bundes liinder interessant sein ; 
den noch enthait auch er zahlreiche beherzigenswerte Hinweise zur musealen Arbeit spraxis. 
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Ein Drittel jeden Bandes ist der ko nkreten Arbeit vor Oft ("Museumsbetreuung in Baden
Wilrttemberg", mil Hinweisen l ur Museumsberatung uod zu r Zuschu Bsituation) uod den 
.,Mitteilungen des Museumsverbandes Baden-Wtirttemberg e. v." gewidmet. Ei nzelvorstel
lungen von Museen uod die Disku5s ion ihrer Probleme, eine afTene Teilnahme an der aktuel
len Auseinandersetzung zur Museumspadagogi k uod -didaktik, Buchhinweise, Personalia 
u. v.a. m. bilden eine weitere anregungsreiche Lekttire. 

Fur di e Handbuchereien auch unserer kleinsten Museen sind di ese Biinde - je oach eigener 
Themenbearbeitung uod Ausstellung - eine un verzichtbare Erganzung. Aur die weiteren 
Themenbande darf man gespannt sein. He/mut Burmeister 

M 0 m m s e n , Hans: Archaometrie. Neuere wissenschaftliche Methoden und Erfolge in der 
Archaologie. Stuttgart : B. G. Teubner 1986, 304 S., 106 Abb., 23 Tab., brosch 38,- OM (Teub
ners StudienbOcher). 

Oberraschende Erfolge haben es bewiesen : Die Naturwi ssenschaften si nd willkommene 
Gehilfen des Geschicht sforschers gewo rd en. Sie stell en Gerat und Know-how zur Verfugung, 
urn weitraumige Prospektionen durchzufUhren, suchen mit Luftbildkam era und Infraro tfilm 
oder gar mit Radar nach Res ten unte rgegangener Ku lturen, di e auch bei intensivem Bege hen 
oft nicht mehr e rkennbar sind. Geomagnetische od er -elektrische Unte rsuchungen helfen da 
oft weiter, sie spO ren u nterirdi sche Mauerres te auf, lassen den Verlauf verfU llte r Graben he r
vortreten, legen - e rganzt durch engmaschige Phosphat- oder pH-Wert-Bestimmungen - die 
Orte frOherer Besiedlung fes t. 

Die Grundlagen zum Verstandnis solcher Methoden, di e man al s Histo riker kennen muB, 
urn sich z. B. fUr den si nnvo llen Einsatz ei nes di ese r Verfahren zu entscheiden, oder auch nur, 
urn entsprechende Literaturberichte werten zu konnen, bringt di eses Buch in gebotener 
KOrze. Es liefert dazu - g1eichsam als Illustration - inte ressante Beispiele. di e zeigen, welche 
wi ssenschaftlichen F ragen mil den entsprechenden Methoden bereits beantwortet worden 
si nd. Insofern ist das Buch ni cht nur fUr den profess ionell en Wissenschaftler von Inte resse, 
auch der Heimatfo rscher wird da rin Anregungen find en, wie er - vielleicht sogar storungsfrei
,.graben" oder un ersetzliche MuseumsstOcke dalieren lasse n kann. Denn neben der archao
metrischen Prospektion sind der Materialanalyse von Fundobjekten sowi e den modernen 
Datierungsm ethoden eigene umfangreiche Kapitel gewidmet. Vor all em die atomphysikali
schen Analyseverfahren finden brei ten Raum (- der Verfasse r is t Physike r und am Archaoiogi
schen Institut der Universitat Jerusalem tatig -). Das wiederum bedeutet, daB der Leser ein 
gewi sses MaB an naturwi ssenschaftli chen Grundkenntnissen mitbringen mu B, wenn e r die Zu
sammenhange verstehen will , doch kann man dem Verfasser bescheinigen, daB es ihm gelun
gen ist, di e oft nicht einfachen Sachverhalte nicht nur pragnant. sondern auch gut verstiindlich 
darzustellen, ohne dabei wissenschaftliches Niveau zu verschenken. Gute UnterstOtzuog fin
del der Leser in den zahlreichen Schemata und Abbildungen. di e oft viele Worte ersetzen. 

Schon beim S lattern tiberrascht di e Ftille des Geboteoen, sowohl was die Vielzahl der 
Methoden aogeht, wie auch was archiiologische 8 eziige betrifft, die sich vielfach aus den 
Forschungen ergeben haben. Das Buch ist fLir Interessierte beider Wissenschaftsbe reiche e ine 
reiche Fundgrube! Ein weiterfLihrendes Literaturverzeichnis und ein detailliertes Sachregister 
beschlieJ3en das beachtenswerte Buch, das aus Vorlesungen fLir Studenten verschiedener 
Fachrichtungen hervorgegangen ist und mit der Feststellung beginnt : "Archaometrie macht 
SpaB." Kurt Freytag 

H age n , Rolf, und Achim Sperber : Niedersachsen. Wtirzburg : Weidlich 1987, 124 S., zah1r. 
Farbabb. (ISB N 3-8035-1285-9). 

Vie1e, zumeist faszinierend schone Farbphotos, aber wenig mehr hat der Erwerbe r des hie r 
anzuzeigenden Bandes ge kauft. Diese Ausgabe des Weidlich-Verlags besitzt alle Schwachen. 
die allein unter optischen Gesichtspunkten kompili erte Bildbande haufig haben, und noch ein 
paar mehr dazu : Die sich hi storisch und kunstgeschichtl ich gebende Einleitung is t - angesichts 
der zu betrachteoden themati schen uod regi onalen Vielfalt - zwangslaufig oberflachlich und 
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gerallt sich ersatzweise in einer Redundanz superlativischer od er elati visc her Formeln, wie sie 
in Tourismusprospekten gangig sind. Eine eigenstandige Akzentsetzung, gar ein roter Faden, 
ist nicht oder nur sehr schwer erkennbar. Dieser landeskundliche Ube rblick fUhrt dabei auf 
einem ganzlich anderen (aber doch logischeren, weil konsequent von Nordwest nach SUdost 
vorgehenden) Weg durch das schone Niedersachsen, als es der ehe r wahllos so rti erte Bildteil 
tut. Dieser - durch ein Register (ohne Einbeziehung des Textteils) erschlossen - beginnt mit 
Hannover, wendet sich .,kreuz und quer" springend oach Ost· und SUdostniedersachsen ; dar
auf folgt eine Traversale von Einbeck mit einer Station in OsnabrUck hinauf ins Emsland. 
Sodann fUhren di e Bilder ostwarts an der NordseekUste entlang, Wese r und Elbe abwarts nach 
Luneburg - eine Anordnung, die man nur mit (beizuziehendem, denn eine Orientierungskarte 
fehlt) Atlas etwas muhevoll durchschaut. Dem AusJande r als Kaufer (s. die zwe isp rachigen Ab· 
bildungslegenden und das eine Seite umfassende englische Einleitungsresumee) dUrfle das 
System mehr ooch als dem rezensierenden Hesseo dunkel bleiben. Die Bildlegenden (wie die 
Einleitung ohne Anmerkungen, Quellenbelege oder Erlauterungen von Fachbegriffen) wech· 
se ln von wissenschaftlicher Exaklheit zu vollendet subjektiver Schwarmerei. 

"Who is who?" fragt man sich - durch die vergleichende deutsch-englische ZwillingslektOre 
bilingual animiert - und muB den Band aus der Hand legen, ohne zu wi sen, wer denn unterden 
auctores Rolf Hagen und Achim Sperber der Autor und wer der Photograp h gewesen ist. 

Dieser Mangel ist besonders schmerzlich, denn die Photos sind keinesfalls so .. unzulang· 
lich", wie eine unangebrachte Selbstkritik lautet (S. 26 ; oder nur billigesfishingjor compli
ments ?), sondern sie schaffen eine ausgezeichnete und sehenswerte Begegnungsebene mit 
unserem nordlichen Nachbarland. He/mU( Burmeister 

Fie die r. Hans : MUnden im Bild der Jahrhunderte. Beschreibendes Verzeichnis der Darstel
lungen der Stadt und der heute zu· ihr gehorenden Orte in der Graphik des 16. bis 19. Jahr
hunderts. Unter Mitarbei t von Karl Brethauer und Ludwig Oenecke. Hannoversch MOnden : 
Heimat- und Geschichtsverein Sydekum 1983, 198 S., brosch., 185 Abb .. mil Nachtrag 1987, zu 
beziehen uber : Archiv der Stadt Munden, Sch10Bplatz 5, 3510 Hann. MOnden. 

Erfreuliches "sp ri eht flir sich". Oiese Feststellung gilt in besooderem MaJ3e fUr Hans 
Fiedlers "MOoden im Bild der Jahrhunderte". Der fast barocke Untertitel (s . o.) beschreibt 
dabei prazise die Leistung des Bandes. 181 graphische Darslellungen (von Hogenbe rg 1588 zu 
den Lithographien uod Holzstichen des 1etzlen Jahrhundertendes) werden mit Angaben zur 
Darstelluogstechnik uod - soweit ermittelbar - zur Datierung, mit GroBenangaben der Origi
nale, mit Quellenhinweisen sowie mit kurzen erganzenden Anmerkungen des Verfassers uber 
das Abgebildete verzeichnet. Gesamtansichten aus mancherlei Blickwinkelo stehen neben 
einer Vielfalt von "nach der Natur" geschafTenen Darstellungen ei nzelner markanter Gebaude 
usf. (Die einzige Schwache diese r flir andere Orte nachahmenswerten Sammlung ist die alle 
Originalformate ve reinhei lli chende AbbildungsgroBe - in einigen Fallen mit erheblichen 
Detailverlusten, leider!) 

DaB der ooch verfligbaren RestauOage inzwischen ein "Nachtrag" (als Sonderdruck aus 
"Unser Munden I", hrsg. als Sydekum 16/1987) mit acht weiteren, inzwischen bekanntgewor
denen seltenen Abbildungen beigefligt werden konnte, spricht auJ3e r fUr Fiedlers Eifer auch 
flir die ioteressierte Aufnahme des Bandes und die Mitarbeit von Sammlern bei der weiteren 
Komplettierung des schoo heute reichen Materials. 

Der Band ist dem an der Geschichte der Drei-FlOsse-Stadt Interessierten wie dem Sammler 
alter Graphik sehr zu empfehlen. He/mut Burmeister 

D e n e ek e, Dielrich, uod KO h n , Helga-Maria (Hrsg.): Gottingen. Geschichte einer Universi· 
tatsstadt. Band I : Von den Aorangen bis zum Ende des DreiBigjii hrigen Krieges. G6ttingen: 
Vandenhoeck & Ruprecht 1987, 762 S., 139 Abbildungeo , 2 Kartenbeilagen, gebunden, 
98,- DM. 

Rechtzeitig zum zweihundertftlofzigsteo Jubilaum der Universitat legen Dietrich Denecke 
uod Helga·Maria KOhn den ersteo der drei Bande der neuen Gottinger Stadtgeschiehte vor. 
Dieser Band deckt den Zeitraum von den Anrangen bis zum Ende des DreiBigjahrigen Krieges 
ab. Wie viele der neuereo Stadtgeschichten besteht auch di ese aus einer Reihe von Einzelbei-
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trage n, in denen fachkund ige Auto ren bestimmte Zeitabschnitt e und Sachbereiche derGottin
ger Geschichte darste ll en. Ein solcher Sammelband bietet gegenGber einer monographischen 
Darstellung den Vo rteil , die grol3ere Sachkompetenz der Autoren auf ihren Spezialgebieten 
nutzbar zu machen, di e in ihrer Gesamtheit flir einen einzelnen Autoren heute gar nicht mehr 
erreichbar ist. 

Die Vor- und FrG hgeschichte des heutigen Stadtge bietes wird in vi er Beitrage n dargestellt: 
Mart in Last beschreibt "di e Fruhgesch.i chte des G6ttinge r Raumes bis zur Karolingerzei t", 
Reinhard Wenskus di e "Pfalz und Burg Grone", schlieBlich Martin Last das .,grundherrliche 
Geflige der im Bereich der Stadt Gottingen und seine Bedeutung flir die Gliederung und Enl
wicklung der Stadt". Ei n interessanter Aspekt der G6 ttinge r Fruhgeschichte besteht darin, daB 
di e urs prGngJ ichen Vo rausse tzungen flir die Entwicklung zu einem stadti schen Gemeinwesen 
denkbar ungeeignet waren : in unmittelbarer Nachbarschart des D6rfchens Gutingi lagen die 
Reichspfalz Grone mit der ihr zugehorigen Siedlung und das Mainzer Herrschartszentrum 
Geismar, beide Orte waren au fg rund ihrer uber6rtli chen Bedeutung flir eine stadti sche Ent
wicklung pradestini ert. Sie sind heute Ortsteile G6ttingens. 

Die nachsten Beit rage befasse n sich mit der inncren Entwicklung dcr mitt elalterlichen 
Stadt : Martin Las t beschreibt die "Topographie der Stadt vo m 13. bi s zum 16. lahrhundert", 
Heinric h Troe "Stral3e nnamen und StraBe nnetz de r Stadt Gottingen im spaten Mittelalter", 
Barbel Asmus steUt die Entwic klung und Soz ialstru ktur der G6ttinger Bevolkerung dar, Diet
ric h Denecke berichtet Gber di e Soziaitopographie. Wahrend Last die raumliche Entwicklung 
der Stadt als Ganzes be hand elt, hat die Arbeit von Denecke die Verteilung der ve rschiedenen 
Berufe und Verrnogensschichten auf die einzelnen Stadtteil e als Schwerpunkt. Wahrend diese 
Arbeiten di e topographische und soziologische Ent wicklung beschreiben, sind di e Artikel von 
Helge Steenweg (Wehr- und Wachtwesen) und Heinz Mohnhaupt (Stadtve rfassung und Ve r
fassungsentwickJung) der Orga nisation des stadt ischen Gemeinwesens gewidmet. Dierk 
Kunst beschreibt die Entwicklung des Bildungswescns und der G6ttinge r Schulen bis zum 
Ende des DreiBigjahrigen Kri eges. 

In den fol ge nden Beitrage n stehen di e AuBenbeziehunge n und die wirtschaftli che Entwick
lung im Vordergrund . Olaf Morke behandelt die Stadtische Macht- und Territorialpolitik im 
Zusammenhang des geographischen und politi schen Umfeldes. Dietrich Neitzert beschreibt 
di e Ent wickJ ung der Gottinger Wirlschart an Beispielen aus dem 15. und 16. l ahrhundert, Diet
ric h Denecke befaBt sich mit de r Einbindung Gottingens in das Netz der mittelalterlichen 
Verkehrswege. Ei n vo n Dietri ch Neitzerl editi ert es Zo llbuch aus der Zeit urn 1410 zeigt 
exemplari sch die in dieser Ze it gehandelten Waren und di e darauf erhobenen Zoll e. Ulrich 
Will erding gibt einen Uberbli ck Gber "Landnutzung und Ernahrung" mit zei tlichem Schwer
punkt 13. -16. l ahrhundert . 

Der Themenbereich Kunst- und Kulturgeschichte wird durch drei Artikel abgedec kt : der 
Gottinge r Stadtarchaologe Sve n Schutte be ri chtet ube r "Kulturgeschichtli chc Befunde und 
Funde", Hans Reuther befaBt sich mit der "Archit ektur des Mittelalters und dcr fruhen Ne u
zeit", und Hans-Georg G mel in beschreibt di e "Mittelalterli che Kunst in Gottinge n und Werke 
Gottirige r KGnstle r". 

Den AbschluB des Textte il s bildet di e Arbeit vo n Helga-Maria KGhr Ober "Gottingen im 
DreiBigjiihrigen Kri eg". Eine umfangreiche Bibliographie und ein ausHihrliches Personen-, 
Orts- und Sachregister (Jetzteres ist leider noch immer ni cht selbstve rstandli ch bei Publikati o
nen dies er Art) beschlieBen de n Band. Zwei Kartenbeilagen geben einen Uberblick Ober di e 
mittelalterl ichen Fernve rkehrswege im Raum Gott ingen und den Gebaudebcs tand der Stadt 
im und nach dem DreiBigiahrigen Kri eg. 

Diese r Band ist ni cht nur fUr di e an der G6ttinge r Geschichte Interessierten cin MuB, er 
so Ut e auch al s methodi schcs Vo rbild fUr andere noch zu schreibende od er neu zu schreibende 
Stadtgeschichten dienen. Gerhard San /er 

Lo e be I , Hansgeorg: Schlesien. Segegnung mit der Geschichte in Bildern. Hameln : CW Nie
meye r 1987, 152 S., zahlr. Abb. 

"Schlesien. Begegnung mit der Geschichte" ist ei n Such der Vers6hnung zwischen Deut
schen und Polen. Indem cs tradicrte oder restaurierte Denkmaler al s "vcrpOichtendes Erbe 
zweier V6lker, erwachsen aus gesamteuropaischer Kultur" (Or. Wolfgang Schee l. Direktor der 
ni edersachsischen Landeszentrale flir politischc Bildung, im Vorwort) vorstellt , hebt es diese 
Bau- und Kunstwerke in das BewuBtsein als Zeugen einer langen, wechse lvoll en. aber letztlich 
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doch gemeinsam erlebten und - besonders im Zusammenhang der NS-Zeit und ihrer Folgen
erlittenen Geschichte. 

In 24 Kapiteln werden - streinichtartig - unvergeBliche Personlichkeiten, priigende Ereig
ni sse, herausragende Denk.maler, soziale Spannungen usf. behandelt ; die einze lnen Darstel
lungen fli eBen zusammen zu einem Bild der Entwicklung Schles iens mit alien H6hepunkten 
und Niederlagen. Es wird deutlich, daB und wie oft di eses Land im Zentrum gesamteuropai
scher Aufmerksamkeit stand - historisch, militiirisch, kulturell , sozial - und wie sehr gerade 
das VersHindnis flir das Schi cksal Schlesiens und se iner Menschen die Voraussetzung sein 
kann flir die Uberwindung der SpaJtung Europas in der Besinnung auf di e Gemeinsamkeit in 
der Geschichte. Von Hedwig, der noch immer geglaubten Schutzheiligen Schles iens, spannt 
sich der Bogen iiber Johan ne Freiin Riedesel zu Eisenbach verh . Gratin Reden zu dem noch 
heute aUseits verehrten Gerhart Hauptmann, deren schicksalhafte Gemeinsamkeit in ihrer 
Zuwendung zum leidenden Mitmenschen liegt. AlIe Kapitel sind - gemischt schwarz-weiB und 
farbig - durch besonders eindrucksvoll e Photos iIlustri ert und machen gerade in di ese r durch 
strenge Auswahl erreichten bewuBten Hervorhebung das Einzigart ige, Einnernswerte deut
lich. (Bei einer spateren Aunage ware der Verlaggut beraten, die oft recht unsystemati sche und 
unruhige Stellung der Bilder im Text zu ilberdenken.) 

Ei n empfehlenswertes Buch, das besonders geeignet ist zum Einstieg in die Beschaftigung 
mit der schl esischen Geschi chte. Dem Autor Hansgeorg Loebel , von dem ein ahnli ch konzi
piertes Niedersachsen-Buch vo rliegt, ist zuzust immen : "Europas VOIker werd en im Frieden 
einer neidlosen Nachbarschaft in wechselseitiger Bereicherung leben konn en, wenn sie zur 
nac hdenkli chen Betroffenheit vor dem Schicksal des anderen fahig sind." Und wir hoffen : 

.. "Das Europa der Zukunft wird seine Volker mil Problem en ko nfronlie ren, die nur gemeinsam 
losbar sind. Die Schles ier werd en dabei Bruckenbauer in die neue Zeit hinein se in." 

GroBe Worte, viell eicht, abe r legitimiert durch ein empfehlenswertes Buch. 
He/mU( Burmeisrer 

M e i n ha rd t, GOnthe r: Al s der Erbsenbar noch tanzte. Frohe Feste und alte Volksbrauche im 
Eichsfeld. Gudensberg-Gleichcn : Wartberg Verlag Peter Wieden 1986, 118 S., 83 sw. Abb., gcb. 

Man kann dem Verlag das BemUh en, gutes Buchmaterial auf den Markt zu bringen, nicht 
absprechen. Nach den bisher vo rge!egten, nicht imrner ganz glOcklichen Stadt- und Stadtteil
geschichten lassen nac h Meinung des Rezensenten di e vo lkskundlich ausgerichteten Publ ika
ti onen eine deutliche Verbesse rung erkennen. 

Die hier anzuzeigende Arbeit steht am Anfang auf diesem Weg nach oben. Sie behandelt in 
drei G roBabschnitten Volksfeste und altes Brauchtum aus dem Eichsfeld : die Brauche im 
Kirchenjahr, das Brauchtum aus dem Arbeitsleben und di e Festbrauche in Dorfgemeinschaft 
und Familie. Aufberei tung und Anordnung des Materials lass en di e sichere Hand des Fach
mannes erkennen. Er stellt anschaulich dar, referi e r! Aufge lesenes und bewertet zurii ckha! 
tend. Seine Ausflihrungen sind vom Lese r gut nachvoll ziehbar ; es macht Freude, die einzel
nen Abschnitte zu lesen, urn z. B. etwas Ober Osterbrauchtum, iiber Neujahr od er di e Faslen
zeit zu erfah re n. 

Dcr bauerliche Alltag und das landliche Handwe rk bestimmten di e Arbeitswelt. Bei Fcsten 
und Feiern wurden alle di ese Menschen zusammengeflih rt. Ihr Umgang mileinander machte 
vie I von ih rem Wesen deutlich. Die AufspOrung desselben erhebt die Ausfli hrunge n Mein
hardts zu cinem wesentli chen Bestandteil einer Eichsfelder Volkskunde. 

Die Freude des Lese rs bei der Lektilre wird durch cine ansp rechende Typographie, e ine 
gut e IlIustri erung der einzelnen Beitrage und ein geschi cktes Layout noch gesteige rt. Kritisch 
zu ve rmerken ist aber das Fehlen eines Quellcn- und Literaturverzeichn isses sowi e eines 
Anmerkungsapparates , denn der Leser halle gerne gewuBt, woher der Autor se ine Informatio
nen hat. Auch wiirde ihm ein Stichwortve rzeichnis die Arbeit mit dem umfangreichen Mate rial 
crh eblich erleichtern. Diese Mangel sind aber bereits im .,Nordhcssischen G esundheitsbuch" 
von Edgar Wiippcr vom Ve rlag iiberwunden. Hoffentlich bleibt das bei zukiinft igen Publikatio
nen auch so. 

Meinhardts Arbei t iiber das Eichsfe ld, das als Landschaft durch seine unselige G renze 
getei lt und sich deshalb zukOnftig nicht nur politisch, sondern auch ethnographisch unter
schi cdlich entwickeln wird, gcwinnt durch dies en Sachverhalt eine besondere Bedeutung. Das 
Buch ist deshalb trotz der anges prochenen Mange! ganz besonders als LektOre zu empfehlen. 

Friedrich-Karl Boas 
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H ee k m ann, Hermann (Hrsg.): ThUringen. Historisehe Landeskunde Mitteldeutsehlands. 
WUrzburg: Verlag Wolfgang Weidlieh 1986, 285 S., 24 S. Stadtewappen, Skizzen, Ortsplane, 
Bildtafeln. 

Im Vorwort sehreibt der Herausgeber, daB der Band " ThUringen" die Reihe "Historisehe 
Landeskunde Mitteldeutsehlands" fortsetze. Vorausgegangen ist der Band "Saehsen". Man ist 
zunaehst erstaunt, daB die Bande mit dem Ansprueh "Historisehe Landeskunde" in einem 
relativ beseheidenen Umfang vorgestellt werden, aber der Herausgeber begrUndet die Notwen
digkeit seiner Arbeit dam it, daB die allgemeine Unkenntnis in der Bundesrepublik Uber die 
Lander ostwarts des Eisernen Vorhangs zunehme. Es fehlen zusehends familiare, freund
sehaftliehe und beruniehe Bindungen zum "anderen Deutsehland", und damit sehwindet aueh 
in gewissem Umfang das Interesse an der kulturell en, geistigen und wirtsehaftliehen Gemein
samkeit. Weiterhin nimmt die Zahl der Autoren ab, di e aus eigener Erfahrung und eigener For
sehung Uber Mitteldeutsehland beriehten konnen. Andererseits ist das Interesse an jenen 
Landsehaften wieder im Waehsen begrifTen, di e gemeinsame Gesehiehte ist trotz der Tren
nung im Bewu Btsein erhalten geblieben. 

Nieht weniger als 21 Autoren kommen in Kurzbeitragen auf242 Sei ten zu Wort. Die Spanp
weite reieht vo n der Vor- und FrUhgesehiehte bis in die Bereiehe Medizin, Musik und Sport. 
Die Masse der Autoren gehort zur Naehkriegsgeneration. Zu den alteren, die das ThUringer 
Land noeh grUndli eh aus eigener Ansehauung kennenlernt en, gehoren Gerhard Mildenberger, 
Ju lius Paul Martin Lauekner und Hans TUmmler. Obwohl der Herausgeber das Werk als 
"Historisehe Landeskunde" beze iehnet, raumt er ihm eher den Charakter einer "Information" 
ein. Die Beitrage, die angesiehts ihrer KUrze nieht naeh streng wissensehaftli ehen MaBstaben 
gewertet werden konnen, sollen in erster Linie dazu beitragen, daB sieh Uber ThUringen keine 
Vergessenheit ausbreitet, und anregen, sieh mit der Gesehiehte und Kultur dieses Landes 
grUndlieher auseinanderzusetzen. 

Die Aufgabe einer Information und Vorinformation erflillen die Beitrage ohne Frage, und 
wer ti efer in die Gesehiehte ThUringens eindringen will, wird mil Sieherheit naeh der "Ge
sehiehte ThUringens" greifen, die von dem soliden Wissen und Konnen Hans Patzes und Wai
ter Sehlesingers getragen wird. 

Beim Lesen der Einzelbeitrage wird immer wieder deutlieh, welehe FUlle von AnstoBen im 
kulturellen Bereich von dern Ursprungsland der Reformation und dern geistigen Mittelpunkt 
Deutsehlands ausgegangen ist, aber zugleieh zeigt sieh, daB di e zahlreichen Residenzen die 
Kei rnzell e einer solehen Entwieklung gewesen sind. Alle di ese Impulse bleiben abe r nieht auf 
das thUringisehe Gebiet besehrankt, sondern greifen du rehweg darUber hinaus, und wenn man 
hi er di e Stammtafeln (ni eht "Stammbaume"!) der FUrstenhauser ThUringens als exernplariseh 
ansehen darf, dann geht di e Wirkung auf versehiedene europaisehe Dynast ien Uber. 

Aueh wenn es verstandli eh ist, daB der Herausgeber sieh in seiner Absieht auf einen relativ 
engen Raum besehranken rnu Bte, bleiben WUnsehe ofTen, di e man unsehwer batte erflillen 
konnen. Gesehiekt ausgewahlte Statistiken, di e vollig (ehl en, konnten zur Landeskunde in 
gedrangter KUrze eindrueksvoll etwas aussagen. Man verrniBt ein paar Kartenbeigaben, di e das 
bunte Vielerlei der thUringisehen Kleinstaaterei unbcdingt verdeutlichen mUBten. Oer bei
gegebene Bildanhang mit ein paar Stadtplanen ist nureine schwache Hilfe, und es dUrfte besser 
sein, das liberaus reiche Bildmaterial zur Geschichte ThUringens in einem besonderen Bild
band zusammenzufassen. Man vermiSt endlich schmerzlich einen Beitrag Uber die z. T. welt
bekannten thUringischen Bader zwischen Bad Tennstedt und Bad Kostritz. Das Literaturver
zeichnis (5. 252 f.) ist reichhaltig und erofTnet dem Leser die erwtinschten Einstiege. 

Ungeaehtet all er Einwande ist dem Buch zu wtinschen, daB es seine Leserfinden rnoge, und 
das BemUhen des Herausgebe rs, die Gemeinsamkeiten der deutsehen Gesehichte waeh zu hal
ten, sollte bei alien verantwortliehen Stellen Unterstlitzung finden. Kurt Giinther 

Stegu we i t, Wolfgang: Geschichte der MUnzstatte Gotha vom 12. bi s zum 19. Jahrhundert, 
Weimar : H. Bohlaus Nachfolger 1987, 263 S. , 515 Abb. 

Der Autor Wolfgang Steguweit hat sich in mehreren Arbeiten mit der MUnz- und Geldge
schichte ThUringens befaBt. Mit dem jetzt erschienenen Werk behandelt er die Mlinz- und 
Geldgeschichte der Stadt Gotha sowie di e Mlinz- und Geldpolitik der sachsisch-gothaisehen 
Herzoge. 
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Oie Arbeit iSl in drei Teil e aufgegli edert. Oer erste Teil behandelt den Zeitraum vo n 1180 bis 
1622. Oer zweite Teil befaBt sich mit der Pragetatigkeit der Herztige von Sachsen-Gotha (Alten
burg) von 1650 bis 1776. Oer dritte Teil beinhaltet e inen Katalog der Pragungen von 1650 bis 
1776 und 1826 bis 1911. 

Erstmals kam die Bevtilkerung in Altthliringen mit Mlinzen im 11. Jahrhundert in Berlih
rung. Oiese Mlinzen waren rtimischer und keltischer Herkunft. Sie di enten noch nicht als 
Zahlungsmittel , sondern waren wi ederaufgefundene Grabbeigaben und Schmuckgegen
stande. Etwa in der Mitte des 11. Jahrhunderts setzte mit den sog. Fernhandelsdenaren, di e in 
Erfurt gepragt wurden, di e Mlinzpragung ein. 1m Vergle ich zu den anderen deutschen Land
schaften tra t Thliringen erst verhaltnismaBig spat mit eigenen Pragungen in die Mlinz- und 
Geldgeschichte ein und damit in den Waren-Geld-Verkehr. 

Mit dem Anwachsen der Bevtilkerung und der dam it verbundenen VergrtiBerung des 
arbeitste il igen Marktes sti eg der Geldbedarf in der thliringischen Region. Im Zeitraum von 
1130 bis 1330 existi ert en in Thliringe n liber 60 Mlinzp rageo rte, die einen regionalen Pfennig 
pragten, urn den zunehmenden Geldbedarf zu decken. Flir diese hohe PrageintensiHit waren 
jedoch nicht nur die veranderten tikonomischen Bedingungen verantwortlich, sondern auch 
eine Art Geldsteuer, die auf dem System der Verrufung und Erneuerung beruhte, einem 
System, wie es im damaligen regnum Teutonicum libli ch war. Oas Wahrungsmetall war das Sil
ber, das aus erzgebirgischen Bergwe rken und auch aus den verrufenen Miinzen stammte. 
Grundlage fUr di e Ausmlinzung der Pfennige war die Ktilner bzw. Erfurter Mark von ca. 234 g 
bzw. Pfund (ca. 468 g). Aus einer solchen Gewichtsmark wurden 276 Pfennige geschl agen. Sie 
bestanden aus hochhaltigem Silber. Oer Silberanteillag liber 900 Anteile fein. Das anfangliche 
Stuckgewicht bel rug 0,85 g. Im Laufe des 13. Jahrhunderts wurden di e Stucke immer leich
te r, so daB ihr Wert urn mehr als die Halfie sank. Insgesamt gab es im damaligen regnum Teuto
nicum uber 450 Mlinzstatten ; davon befand sich jede siebte im thuringi schen Bereich. Ur
sprunglich wurden diese Pfennige beidseitig bepragt, spiiter entstanden die sog. Brakteaten, 
die aus dunnem Silberblech bes tanden und nur einseitig bepragt waren. Fur Thuringen ist der 
Reiterbrakteat charakteri sti sch ; uber 100 Jahre wurde di eses schtine Motiv gebraucht. 

HauptmUnzort fUr diese frUhen thUringischen MUnzen war Eisenach. Mit der steigenden 
wirtschaftlichen Bedeutung von Gotha wurde von den thUringischen Landgrafen in Gotha urn 
1172 eine zweite Pragestatte ertiffnet. Diese wurde 1340 an den Stadtrat vo n Gotha Ubertragen. 
Die Brakteatenpragung wurde durch andere Mlinzorte abgeltis t bzw. ergiinzt. Es wurde erfor
derl ich, eine Wahrung zu schafTe n, die praktikabler war. Wiederum von MeiBen ausgehend, 
wurde der Groschen mil neuen Pfennigmtinzen, sog. Hohlpfennigen. eingefUhrt. 

Urn die Mitte des 14. Jahrhunderts waren allgemeine Bestrebungen im Gange, ein wertbe
standiges Ge ld mit grtiBerem Geltungsbereich zu schafTen. Auch vor ThUringen machte diese 
Entwicklung nicht Halt. Aus dies em Grunde schlossen sich 1382 sechs nordthUringische 
Stiidte urn Nordhausen zusammen. Gleichzeitig sollte auch ein Gegengewicht zu den herr
schenden Feudalgewalten hinsichtlich der Gewerbe-, Handels- und MUnzpolitik geschafTe n 
werden. Ei n Jahr vorher hatte si ch schon ein FUnfstadtebund zwischen den Wettiner Stadten 
Eisenach. Gotha. Jena, Langensalza und WeiBensee gebi ldet. Die neue Groschenpragung 
blieb unangetastet Monopol der Markgrafen von MeiBen. die zugleich Landgrafen von ThUrin
ge n waren. Mit Billigung der Landesherren verpflichteten sich di e Vertragspartner, Pfennige 
mil gleichem Schrot und Korn zu schlagen. Die relative stadtische Autonomie in der Aus
Ubung des Pragerechtes wurde jedoch bald wieder zurtickgedrangt. Die Gothaer MUnze war 
1413 voU in Betri eb und mit der Pragung von Hohlpfennigen und Groschen beschaftigt. Um 
1420 wu chs die Bedeutung di eser MUnzs tatte aus politischen GrUnden. Es wurden Schock-, 
Horn- und Spitzgroschen herges tellt. Die landesherrliche Mtinze pragte im Mittelalter bi s 1482 
in Gotha im Haus zum Einhorn. Beherrschendes Bildmotiv der GroschenmUnze war das Blu
menkreuz in VierpaB/steigender Lowe. 

Aufgrund der enorm ansteigenden Silberproduktion bestand di e Idee, zum rheinischen 
Gulden als bisheriger Handelsmilnze in Deutschland ein Silberaquivalent zu schafTen. Die 
Kurflirsten und Herzoge von Sachsen haben im Jahre 1500 der GroBsilbermtinze zum Durch
bruch verholfen. Mit dem silbern en Guldengroschen von 29,23 g, der spater als Taler bezeich
nel wird, trat eine neue MUnz- und WabrungsentwickJung in Deutschland ein. Durch einen 
klug ges tafTelten Nominalaufbau bis zum Heli er abwarts war die Praktikabilita t dieser neuen 
Mlinze abgesichert. Hintergrund fUr die wirksame Durchsetzung des sachsischen MUnz
systems war neben der guten ti konomischen Basis auch das politi sche G ewicht di eses groBen, 
zusammenhangenden Landerkomplexes in Mitteldeutschland . Dieses G ewicht wurde auch 
ni cht durch die groBe wettini sche Landesteilung 1485 gemindert. Trotz der Teilung bleiben 
wi chtige Rechte wie z. B. das Berg- und Mtinzregal gemeinsam erhalten . Die Entwicklung des 
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deutschen Mlinzsystems im 16. l ahrhundert ist gekennzeichnet van dem Bestreben, den einge
tretenen Wildwuchs im Bereich der Mlinzpragungen einzudamrnen und aufgeordnete Bahnen 
zu fUhren. Die hohe Zahl der im Mittelalter teilweise unberechtigt entstandenen Mlinzstatten 
soUte dernnach dezimiert werden. Es wurde 1524 eine Reichsmtinzordnung eingefUhrt, di e 
durch weitere Beschlti sse des Reichstages 1559 und das Edikt von 1566 erganzt wurden. Das ge
samte Reich wurde in Reichskreise eingeteilt. Jeder Kreis soUte einheitli ch 3-4 MUnzsUitten 
unterhalten. Flir den im lahre 1512 gebildeten obersachsischen Kreis war oberstes Kontroll
organ der Kurftirst von Sachsen. Ihm zur Seite stand mit dem General- und Kreiswardeien ein 
sachkundiger Spezialist. Dieser hatte wiede rum seine Wardeien (Wachter), die auf die Reichs
mlinzordnung vereidigt waren, als Kontroll eure anjeder Mlinzs tatte. Nur widerstrebend folg
ten die MUnzstande den Bes timmungen der Mlinzordnung. Mlinzstatten des obersachsischen 
Kreises waren Leipzig, Berlin und Stettin. Erst spater kam Saalfeld als vierte, spezie ll rur Thti
ringen, offiziell hinzu. Die Mlinzstatte Gotha war diesen Zentrali sierungsmal3 nahmen zum 
Opfer gefall en, dennoch gab es kl einere Beitrage, di e in Zusammenhang mit dem Kurwlirden
wechsel1547 sowie mit der Belagerung von Gotha 1567 durch KurfUrst August va n Sachsen ste
hen. Danach wurde fUr ein wei teres halbes lahrhundert ein Schlul3strich unter jegliche Mtinz
pragung gesetzt. 

In der Kurzphase der Kipper- und Wipperzeit, die im gesamten Deutschen Reich Inflation 
ausl6ste, entstanden auch in Thliringen urn 1622 eine Menge von illegal en MlinzsHitt en. Die 
Mlinzherren versuchten, sich durch Pragung von Mlinze n mit geringem Silbergehalt zu berei 
chern. In dieser Zeit wurden auch in Gotha Mlinzen hergestellt. 

Die eigentli che Hochzeit der Gothaer Mlinzstatten unter den Herz6gen von Sachsen-Ga
tha (Altenburg) ist in der Zeit von 1650 bis 1776 zu se hen. Die Einrichtung und der Ausbau der 
Mlinzstatte waren eine Folge der territarial-staatli chen Entwicklung. Durch mehrere Landes
teilungen wie der weimarischen Landesteilung von 1641, der aitenburgischen Erbschaft von 
1672 und der gothaischen Landesteilung van 1680 entstand das Land Sachsen-Coburg (Alten
burg). Herzog Ernst I., dem Frommen (1640-1675), bot die Landesteilung eine besonders gtin
stige Gelegenheit, di e Kreismlinzstatte von Saalfeld nach Gatha zu verlegen. Dies war jedach 
nicht unproblematisch, da Saalfeld die anerkannte MUnzpragestatte rur den thOringi schen 
Raum war. Flir di e vollige Verlegung war die Zustimmung der Mitglieder des obersachsischen 
Kreises erforderlich. Herzog Ernst I. versuchte, di e Zustimmung zu erreichen, begannjedoch, 
auch ohne die Zustimmung der sachsischen Kurrursten als Kreisdirektor abzuwart en, mit der 
Verlegung der Mlinzstatte. Die Mlinzpragung erfolgte unter Demonstration seiner herzog
lichen Souveranitat gegenUber seinen anderen thliringischen Landesherren. Aufseinen MUn
zen ist ein moralisches Programm erkennbar mit liberwiegend religiosen Motiven. Der be
scheidene Anfang der Pragestatte wurde mit den nebenamtlich tatigen Mlinzmeistern W. u. E. 
Freund und dessen Sohn 1. C. Freund sawie mit anderen Mlinzgehilfen und einem Wardeien 
vollzogen. Der Betrieb der Mlinze unter Herzog Ernst I. warf noch keinen Gewinn ab, er war 
eher ein Verlustgeschaft . 

Erheblichen Aufschwung hatte die Gothaer MUnze unter Herzog Friedrich I. (1675-1691). 
Urn 1680 nahm Gatha den ersten Platz unter den thliringischen Territarialstaaten ein . Es war 
eine enorme Produktianssteigerung zu verzeichnen, die einen ha hen Gewinn aus der Prage
tatigkeit zur Falge hatte. Allerdings resultierte der Gewinn auch aus der Herabsetzung des Sil
bergehaltes bei den Mlinzen. Insbesondere wurden Guldenstlicke (=2/3 Taler) nach dem zinna
ri schen FuB gepragt. Die Pragetatigkeit war gekennzeichnet vo n Verst6Ben gegen di e Reichs
mlinzordnung. Dies war jedoch nicht nur ein spezifisches Charakteristikum des gothaischen 
Landes, sondern eines von ganz Deutschland . A1lgemein kann von einer zweiten Kipperzeit 
gesprochen werden . Die Pragetiitigkeit unter Herzog Friedrich I. war so umfangreich, daB 
neben der MOnze ".Auf dem Wall" eine zweite TeilmUnze .. Im Wallgraben" eingerichtet werden 
muBte. Diese arbeitete ebenfalls bis 1776. Der erste hauptamtliche Mtinzmeister war Georg 
Friedrich Staude. Erwurde 1677 eingestellt. Ihm folgte Henning MUlier. Die Silberbeschaffung 
war in dieser Zeit sehr schwierig, weil es oft an vollwertigem Geld mangelte. Den Mlinzmei
stern standen Stempelschneider. Wardeien und sonstige Beschaftigte zur Seite. Ab 1684 wies 
der Gothaer Landesherr seine Mlinzstatte zu verschleiertem Mlinzbetrug an. Geldsorgen, di e 
durch den SchloBbau von Friedenstein, durch Kriege und durch ein stehendes Heer hervo r
gerufen waren, soli ten durch Manipulation an dem herzustell enden Geld beseitigt werden. Die 
Gothaer Guldenaff:ire von 1684 ist hi erflir eine beredtes Beispiel. Gulden mit zurlickgesetzten 
lahreszahlen soU ten Uber die Gehaltsverschlechterung der aktuellen Mlinzen hinwegtau
schen. Die Gothaer Gulden hatten einen traurigen Ruhm, so daB es zu Protesten im gesamten 
Deutschen Reich learn . Eine kai se rliche Abmahnung war erforderlich, um den Zustand zu 
beenden. Vom kaiserlichen Hofwurde spater die Absolution erteilt. Dem MUnzmeister 1. G. 
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Wichmannshausen wu rde di e Schuld angelastet. Von 1691 bis Mi tte de r 90er l ahre wurden 
nach di eser Affare betont guthaltige Mli nze n gepragt. Nach dieser so liden Phase der90er l ahre 
wu rden nu r noch ve reinzelt GroBsil berm li nzen hergestellt. Gepragt wu rden Scheidemlinzen, 
die jedoch nur mit MiB trauen von der Bevolkeru ng akzeptie rt wu rden. Unter Fri edri ch 11 
(1691-1732) wurde l ohan Thum Mii nzmeister. Unter ihm entwickelt e sich Gotha zu r Stempel· 
schneiderhochbu rg. Die Miinzs tatte war in jener Zeit Ausbildungss tatte flir bertihmte Mli nz· 
schneider. Ein hervorragendes Konnen zeigten die Mii nzschneider Wermu th und L. Ch. Koch. 
In di eser Phase der Mii nze wurden schone Medaill en hergestellt. 

Wahrend der 40jahrigen Regentschaft von F riedri ch Ill. (1732-1772) hatte die Gothaer 
Mli nzstatte noch einmal ein enormes Produ kti onsvolumen. Dies wa r auf das gTol3e Engage· 
ment des Mii nzmeisters L. Ch. Koch, der 1750 di e Mii nzstatt en leitung ii bernahm, zu riickzu
fli hren. Vorher hatt e die Mlinzs tatte ca. 25 l ahre ein Schatt endasein gefli hrt. L. Ch. Koch hatt e 
eine gut e Ausb il dung an ve rschiedenen Miinzstatten Eu ropas erhalt en. Er setzte sich fli r die 
Erneuerung und flir die Renovierung der Mlinzstatte ein. Bei der Behandlung des Miinzstat
tenpersonals bewies er als Miinzs tattendi re ktor eine soziale Einstellung. Unter L. Ch. Koch 
wurden a ll e Nominale vo m Taler bis zum Pfennig ge pragt. 

Unter Herzog Ernst 11. (1 772-1804) wurde im lahre 1777 di e Alte Mii nze geschlossen. Zwar 
kampfte der MOnzmeis ter L. Ch. Koch gegen di e Pragee instellu ng an, aber aufg rund eines 
Ube range botes an Ih ii ringischen und auslandischen Geldsorten war de r Pragebetrieb nicht 
mehr aufrec htzuerhalt en. Nac h 125 l ahre n wechse lvolle r Tat igkeit u nter fli nf Herzoge n stellt e 
die Alte Mlinze fU r immer ihre Tatigkeit ein. Das Miinzpersonal wurde teil weise in and ere 
Positionen des herzoglichen Hores libernommen. Das Inve ntar wurde verauBert, wahrend die 
Gebaude verfi elen und spaler abgeri ssen wurden. 

Im l ahre 1828 wurde noch einmal der Vers uch unternommen, in Go tha MOnzen zu prage n. 
Tatsiichlich wurde auch mit erheb lichem Aufwand ein Gebiiude dafUr herge richtet und der 
Pragebetri eb aufgenommen. Die Errichtung der Neuen Miinze stellle jedoch einen gewissen 
Anachro nismus dar, da die Kleinstaaten des Deutschen Bundes ihre Mii nzen meis tens als Auf
tragspragungen bei groBeren Staaten pragen HeBe n. Die PrageHlt igkeit wu rde daher auch nur 
ze hn l ahre, bis 1838, ausgelibt. 

Im Katalogteil si nd die Miinzen des Berichtszeitraumes von 1650 bis 1756 u nd die Mii nzpra· 
gungen de r Neuen Mii nze vo n 1828 bis 1838 abgebildet. Aus GrO nden der VolI standigkeit sind 
auch Geprage des Landes Sachsen·Coburg-Gotha, die nach Schl ieBung der Neuen Mii nze als 
Auftragsp ragungen an die Mli nzstalt en Dresden und Berl in ve rgeben wu rden, aufgefUhrt. Der 
Katalog ist nach wissenschaftli ch·numismati scher Gepfl ogenheit aufgebaut. Er bietet dem 
Lese r eine gute Ubersicht iiber die gepragten MOnzen. Ohne den Katalog ware di e Arbeit 
abstrakt und wlirde nicht, so wie dies jetzt der Fall ist, schon all ein liber die Abbildungen der 
Mlinzen Interesse wecken. 

Das Kernstii ck der Arbeit Steguweits ist di e Untersuchu ng der 125jahrigen Geschichte der 
AlIen Mli nze. In di eser Untersuchung ist das noch vorhandene Material an Urkund en und 
anderen Belegsllicken so rgfaltig untersucht und aufgearbei tet. Hierdurch konnle eine Reihe 
von Forschungsergebnissen rrliherer Zeit richtiggestell t werd en. Aufschlu l3reich ist die Unter
suchung auch hinsichtlich der Beschaftigung und der sozialen Verso rgung des Mli nzpe rsonals. 
Hierdurch wird gewissermal3en ein Einblick in di e Miinzwe rkstatt - losgelos t vo n den herzu· 
stellenden Produkten - gewahrt. Ein umfangreiches Personal regis ter lal3t die damals Beteilig
ten an dem Leser vo rliberziehen. lnteressant ist auch der Arbeitsvertrag (Seite 90, Bestallungs· 
text) des Mli nzmeis ters 1. G. Wichmannshausen sowie seine Behandlung wahrend der Gul
denaffare (Seite 98 fT.). 

Insgesamt steUt die Arbei t einen wertvollen Beitrag zu r Aurarbeitung ni cht nurdes Gothaer 
Mli nzwesens dar, sondern auch der thli ringischen und sachsischen Mlinz- und Geldge
schichte. Darii ber hinaus werden Erscheinungen, wie sie im gesamten damaligen Deutschen 
Reich auftraten, behandelt, wie z. B. das System der Verrufung von Mli nzen im Mittelalter und 
die Mii nzverschlechterungen in der Kipper- und Wipperzeit. Die Mli nzpolit lk der Herzoge ist 
oft geradezu exemplarisch rur Verhaltensweisen an anderen Flirstenhofen. Das aus einer 
inte nsiven Forschungsarbei t hervorgegangene Buch reprasenti ert in einer gut verstandlichen 
Sprache lebendige Wissenschaft. Besonders hervorzuheben ist auch. daB di e Mli nzpragungen 
der verschi edenen Mii nzherren in einen liberschaubaren geschichtlichen Rahmen eingerugt 
sind. Ei n reiches Verzeichnis von Quell en und Literatur sowie Register li ber Devisen und 
Legenden, liber Landeshoheit und tiber Personen beschli eBen ein injeder Hinsicht int eressan· 
tes Werk. 

Dem Verfasser sei hierfUr herzlich gedankt. Egon Sprecher 
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Si m e k. Rudolf, und P a I s so n, Hermann : Lcxikon der altnordischen Literatur. Stuttgart: 
Alfred Kroner 1987, 400 S. (Kroners Taschenausgabe Band 490) {ISBN 3-520-49UOI-3). 

Einsichten ni cht nur in die altnordische Literatur Islands und Norwegens zwischen dem 9. 
und 15. lahrhundert, wie es der Titel verspricht , sondern vielfaltige historische und allgemein 
kulturgeschichtliche Einblicke erlaubt das "Lexi ko n der altnordi schen Literatur". 

Autoren jener Zeit, Stoffkreise, Motive, Einzelwerke, Fachtermini aus den Bereichen der 
Poetik und dcr Gattungsgeschichte u. a. m. werden in insgesamt 1711 Artikeln knapp und pra
zise darges tellt. Querverwei se erschlieBen wi chtige Zusammenhange. 

Vollstandigkeit bei Autoren und Werken war das Ziel der Verfasser, unter denen Rudolf 
Simek vor wenigen lahren durch ein ausgezeichnetes "Lexikon der germanischen Mythologie" 
hervortra t (vg!. ZHG 90, S. 383) ; eine AuswahJ findet sich berechtigt bei kurzeren Geschichten, 
deren Motive in den Zusammenhangen umfangreicherer Werke dargestellt sind und z. B. im 
Gesamtbereich zwischen altnordischer und neuzeitlicher Literatur. 

Die einzelnen Artikel enthalten neben einerdeutschen Obersetzung und einerallgemeinen 
Einordnung dcr betreffendcn Bcgriffe z. B. kurze Angaben zum Inhalt bzw. der Biographie 
oder - je nach Fall - eine (sehr prazise) Definition. Hinweise auf offene Forschungsp roblemc 
sowi e Literaturangaben zu den Handschriften, zu den erfo lgten Ausgaben, Obersetzungen 
und zur Sekundarliteratur, ja ggf. zur kunstleri schen Rezeption des betreffenden Themas 
schlieBen di e einzelnen Lemmata ab. 

Ein hilfreiches, flir den an der altnordischen Kulturgeschichte und Literatur Interessierten 
absolut unverzichtbares handliches Lexikon. He/mm Burmeister 

Voi g t , 10hannes H.: Geschichte Australiens. Stuttgart: Kroner 1988, 347 S., 1 Abb. , 28,50 DM. 

Rechtze itig zum 200jahrigen Jubilaum der weiBen Besiedlung Australiens erschien di e 
erste zusammenfassende Darstellung der Geschichte Australiens in deutscher Sprache, di e 
"uber den Kreis der Fachwissenschaft hinaus auch andere an Australien Interess icrte anspre
chen und zurweiteren Beschiirtigung mil der Geschichte des Funnen Kontinents" anregen soil 
(S. VIII). Zur Erreichung di eses Zieles hat sich 1. H. Voigt - uber di e politischen Ereignisse hin
ausgehend - zu einer Gesamtdarstellung der kulturellen Entwicklung Australiens entschlos
sen, wobei er die wirtschaftlichen, religiosen und kulturellen Gegebenheiten in ihrer gegensei
tigen Interd ependenz auch von den naturlichen Voraussetzungen chronologisch analysiert. Es 
ist begruBenswert , daB er mit e iner gerafften Darstellung der geographischen Faktoren (Bo
denbeschaffenheit, Niederschlag, Anbaumoglichkeiten, Flora und Fauna) beginnt, die durch 
eine Karte der landwirtschaftlichen Nutzflachen in Verbindung mit einer Niederschlags karte 
erganzt wird. (Da sie jedoch lediglich di e Gebiete mil einer Niederschlagshohe von mehr als 
500 mm pro Jahr ausweist, ve rmag der Leser die in Australien so typische Abhangigkeit der 
Naturlandschaft (tropischer Regenwald, Savanne, Steppe, Wuste] von den Klimazonen nicht 
zu erkennen, die wesentlich zum Verstandnis der BesiedJungsgeschichte beitragt. Anhand von 
getrennten KJima- und Bodennutzungskarten konnten diese Abhangigkeiten auch im Text 
besse r verdeutlicht werden.) 

Die australi sche Geschi chte gli ede rt der Autor in drei Epochen .. Von den Anfangen bis 
1850" (S. 1-98), "Von der Entdeckung des Goldes bis zur SchafTung der staatlichen Einheit 
0 851-1901)" (S. 99-184) und schlieBl ich in "Das Zeitalter der Weltpolitik : Australi en im 
20. lahrhundert" (S . 185-309). 

In di esen Kapiteln stel lt der Autor die vielfaltigen kulturellen Vernechtungen in einer ver
stand lichen Sprache plasti sch dar, wobei er die Entwicklung Australiens von der Strafkolonie 
zur Eigenstandigkei t als einen Balanceakt zwischen Loyalitat und kritischer Distanz zum Mut
terland so ze ichnet, daB das heutige australi sche Selbstverstandnis als multi-ethnische und 
multi-kulturelle Gesellschaft auch mit dem EinschluB der Abo rigines als das Ergebnis di ese r 
EntwickJung transparent und flir den Leser verstandlich wird . 

Bei einer in Anbetracht der Komplexitiit des Themas notwendigen Beschrankung auf das 
Wesentliche beschreibt er die funktionaJen Abhangigkeiten von Naturlandschaft und Besied
lungsformen, die Agrar- und Industri eproduktion und ihre Vernochtenheit mit der Weltwirt
schaft, der Politik, dem Erziehungswesen und der Rechtsprechung, wobei er uberzeugend 
herausarbeitet, daB sich Kunst, Literatur und Musik sowie die Etablierung verschiedener reli
giiiser Gruppen der jeweiligen wirtschaftlichen EntwickJung anpassen, bis auch sie im 20. Jahr
hundert ihre Selbstandigkeit gewinnen. 
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Veranschauli cht wird di e bunte Palette der kulturell en Entfaltung in den ei nzelnen Epo
che n durch das Ei nblenden einzelner konkreter Gesche he nsab laufe, di e als symbolische 
Reprase ntati on fUr de n jeweiligen Zei tgeist di encn (z. B. ,.A ustralia went Kitche ne r mad", 
S. 201 (vg! . auch S. 102, 198,.298). 

Bei diesem gelunge nen Uberblick ist es nur schwer ve rstandl ic h, daB der Autor auf FuB
noten und Quell enangeben verzichtet und sogar wartl iche Zitate nichl belegl (S. 68, 86, 207, 
202, 203 , 220, 182, 143, 131). Der interessiert e Leser kann all erdings in ei ne m nach Saehgebielen 
geord neten Li eralurverzeichnis, das zudem noeh Literaturangaben zu jedem e inzelnen Kapi
lel enlhait , weitere Informationen erhaJten; Sach- und Namens regis ter e rl e ichtern das Auf
suchen von Detail frage n. 

Be i einer Neuaunage kan nten die Druckfehle r bese itigt werden : S. 40 er statt der, S. 98 dajJ 
stall das, S. 121 diestalt im. den Deutschen statt deutschen, S. 184 da.p statt das. S. 186 Die General
konsule statt der, S. 235 Campbell statt Cambell und des Rundfunks stall Rundfllnk. 

Trotz di eser Kriti k wird das Buch de n vom Auto r selbst gesetzt en AnsprOchen gerecht. In 
Obe rzeugender Weise ve rmittelt e r ei nen in nOss igem Sti1 geschri ebenen Dberbl ick Ober die 
vielfal tigen Inte rpretationsstrukturcn dc r kulturcll c n Entwicklung des FOnftcn Konline nts, 
di e si ch zu einem plasti schen Bild verdichten, das fU r de n interessierte n Lesereinen anschau li
chen Dbe rblic k vermittelt und fUr den Fachwisse nschaftl er Anregungcn zu weiteren Detailfor
sc hungen zu ge ben vermag. Gott/ried Keller 
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