
Buchbesprechungen 

Landesgeschichle 

Se i e r , Hellmut (Hrsg.): Akten und Dokumente l UT kurhess ischen Parlaments· und Verfas
sungsgeschichte 1848-1866. BeaTh. von Ulrich von Nathusius und Hellmut Seier. Marburg: 
N. G. Elwert (Kommissionsverlag) 1987 (VerotTentlichungen der Historischen Kommiss ion 
flir Hessen, Bd. 48,2 = Vo rgeschichte und Geschichte des Parlamentarismus in Hessen, Bd. 4) 
LXXVIII und 542 S., 33 Abb., 111,- DM. 

Fur weite Bereiche der Geschichte Kurhessens in der Zeit von 1848 bis 1866 fehlcn neuere 
Untersuchungen, und altere Arbeiten geoOgen oft nicht modernen Anspriichen. Hellmut 
Seier. Neuhi storiker an der Philipps-Vniversitat Marburg, ist mil seinen SchUl ern seit einigen 
Jahren damit beschaftigt, dieses Gebiet, das er als "terra incognita" (S. XXV) bezeichnet, zu er
forschen. Nachdem 1985 eine Auswahl der Akten zur Entstehung und Bedeutungdes ku rhessi
schen Verfassungsentwurfs von 1815/ 16 vorgelegt wurde (vgi. Rezension in ZHG 91, 1986, 
S. 323 O. ist jetzt der zweite Band dies er Reihe anzuzeigen. Auch bei di eser Quell enauswahl 
konnte Seier aufVorarbei ten ei nes Doktoranden zurtickgreifen : Ulri ch von Nathusius plant 
eine Arbeit Uber die kurhess ischen Landtage in der Zeit der Reaktion. 

Der Quell enauswahl is t eine vorzUgli che Einleitung Seiers unler dem Titel "Verfassungs
kiimpfe und Parlamentarismus in Kurhessen zwischen Revol ution un d Annexion 1848-1866" 
vorangestellt. Nach einer aUs.emeinen Charakteri sie rung Ku rhessens und einem Hinweis auf 
die Forschungs lage wird ein Uberbli ck Uber di e Entwicklung 1815-1848 gegeben . D er Hauptteil 
des Textes Hi6t sich als koappe Darstellung der Zei t vom Ausbruch der Marzunruhen 1848 bis 
zu m Vorabend der preu6ischen Annexion lesen, er di ent aber auch dazu, die einzelnen Quel
len - aur die jeweils verwi esen wird - in ihrem jeweiligen Zeit- und Sachzusammenhang ein
zuo rdn en. 

Die 200 Dokumente werden in 5 G ruppen prasentiert. Die e rsten 49 iIIustri e ren di e RoUe 
der Standeversammlung in der Revolution vo n 1848/49. Nach einem kU rze ren Oberbli ck Uber 
di e landstandi sche Opposition im Verfassungskonflikt von 1850. der sich auf die Landtags
dimension konzentri ert, wi rd die Auseinandersetzung Ube r di e oktroyierte Verfass ung vo n 
1852 sehr ausfUhrli ch dargestell t. Die Quellen des 4. Abschnitts stammen aus der Zeit nach 
dem Ku rswechsel des Bundes lages im l ahr 1859 bis zurWiederherste llung derVerfass ung von 
1831 im l ahre 1862. Die Dokum ente des letzten Abschnitts ze igen, daB trotz der Wiederherstel
lung der alten Verfassung di e Konfl ikte zwischen KurfUrst und SHinden bis zum Vo rabe nd der 
preuBischen Annexio n wei tergingen. 

Z iel der Bearbeiter war es, e ine Quellenauswahl vo rzulegen, die auch dem ni cht-wissen
schaftli chen Leser einen Zugang zu der recht diffi zilen Materie ermoglicht. Die Auswahl der 
Dokurnente, die sich bewuBt aufhessische Quell en beschrankt, erscheint insgesamt gelungen. 
Die Hinzunahme nicht-hess ischer Quellen, di e zwar in e inigen Fall en recht interessant ware 
(preuBi sche Quellen zum Ku rswechsel1859 u . a.), hatte den Rahmen di ese r Sammlung ebenso 
gesprengt wie di e Aufnahrne von Quell en aus den Bereichen der Sozialverfassung, was eben
falls unterblieb. Mehr als zwei Drittel der 200 Quell en waren bisher nur a rchi valisch zugiing
lich. Bei den me is ten der 62 bereits gedruckt vorliegenden Quell en handelt es sich urn Land
tagsprotokolle, die die Pos itionen der verschiedenen Ri chtungen deutlich werden lassen, wah
rend die am Ende der Debatten stehenden Gesetze bzw. Resolutio nen meist nur in FuBnoten 
nachgewiesen werden. Dieses Verfahren ist sinnvoll und gelungen. Es ware all erdings e ine 
Erleichte rung fU r den Leser, wenn man den ganzen Text de r Verfassu ng von 1852. auf di e so oft 
Bezug ge nommen wird. mi t in di e Auswah l aufgenommen hatte. Auch e in Paralle ldruck all er 
drei Verfassungen ware sicher mogl ich gewesen. 

Die Les barkei t der Quellen wird durch eine behutsame sprachliche Moderni sierung er
leichtert. Lese rfreundlich ist auch die Art der Anmerkungen, di e zahlreiche Querverweise 
enthalten, den Lese r aber nicht durch zu um fangreiche Hinweise aur die Forschungss ituatio n 
abschrecken. Sehr sorgfaltig e rste llte Sach-, Orts- und Personenregiste r beschli eBen den Band, 
dem 33 Abbildungen (Dars tellungen von Personen, zeitgenoss ische Ortsdarste llungen, Pho
tos vo n Schriften) be igegeben sind. Ei ne Aufli stung der Landtagswahlen und ihrer Ergebnisse 
sowie der jeweiligen Zusammensetzung der kurhessischen Regierungen fehl en in diesem 
Band. Sie diirften der Disse rtati on von Ulrich von Nathusius beigegeben werden, auf di e 
der Leser ges pannt sein wird. zumal dort auch auBer-hessische Quell en ausgewertet werden 
soli en. Eberhard Mey 
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M i ck , Gu nter: Die Pau lski rche: Strei ten fUr Einigkeit und Recht und Freiheit. F rankfurt/ M.: 
Verlag WaJdemar Kramer 1988, 382 S. 

Es ist still gewo rden urn die deutsche Revolution der l ahre 1848/49 und ihre Ideen, di e doch 
noch vo r wenigen l ah rze hnten als hoffnungsvoll e Symbole fUr den unze rstarbaren Wunsch 
der Deutschen nach Einheit und Freiheit de r Nation angesehen wurden. Bei der l ahrhundert
feier des de nkwti rdige n Ereignisses, wenige l ahre nach dem Ende des schrecklichen Hitlerter
rors, war es der Dichte r F ritz von Unruh, der ihren Ge ist in einer eindrucksvoll en Rede wah
rend des fe ierl ichen Fes taktes in der nach Kriegsende wieder aufgebauten Paulskirche, der 
Ve rhandl ungsstatte des ersten deutschen Parlaments, beschwor - ein Hefes Erl ebnis fUr all e, 
die damals dabeisein konnten. 

Wie immer bei solchen erinnerungs trachtigen Ereignissen gab es bald eine Fu lle von mehr 
oder minder wichtigen Schriften, die sich mi t den 48ern, ihren Zielen, ihren HofTnungen und 
WUnschen fUr ein einiges und freies deutsches Vaterland unte r den verschi edensten Ges ichts
punkten beschaft igten. Der Chor der vielfaitigen Slimmen ve rstummte freil ich bald, andere 
Ereignisse traten in den Vordergrund des a llgemeinen Interesses der Nachkri egszeit, das l ahr 
1848 und se ine Folgen schienen im all gemeinen BewuBtsein ve rgessen. 

Da ist es schon bemerkenswert, daB nu n, vierzig l ahre nach dem lubiliium der deutschen 
Revolution, G unter Mick ein Buch vo rlegt, das erneut die Hau ptt hematik der Paul ski rchenver
sammlung aufgreift , namlich das Strei ten fU r Einigkei t und Recht und Freihei t aller Deut
schen. Nic ht umsonst spie l en di ese drei BegrifTe schon im Deutschlandli ed des HofTmann vo n 
Fallersleben eine solch groBe RoUe! Es ging der liberalen Bewegu ng jener turbulenten l ahre 
tatsachlich vor allem urn di e SchafTung einer freiheitl ichen Verfassung in einem geeinten 
Vaterland, in dem der schlichte BUrge r die gleichen Rechte genieBen soUt e wie der Standes
herr. Bekanntlich scheitert en di e hochgesteckten Erwartungen leider an den bitteren Reali ta
ten, doch halfen sie, den Weg fU r die kleindeutsche Lasu ng im Bis marckreich zwei l ahrzehnte 
spater vorzuberei ten. 

Gu nter Mick hat beim Abfassen seines f1 Ussig geschri ebenen Werkes ofTensichtlich an ein 
brei teres Lesepublikum gedacht, an Menschen, die sich fU r dieses wi chtige Kapitel der deut
schen Geschichte ganz allgemein interess ieren und wissen woll en, was damals wi rkli ch gesche
hen ist. So hat er auf die Angabe von archivali schen Quellen und der benutzten Literatur 
verzichtet - kein Schaden unler diesen Voraussetzungen. Der Allgemeinverstandlichkeit die
nen auch die zahlreich im Band verstreuten lIIustrati onen - Zeichnungen, Kari katuren und 
Photos -, die den Text ansprechend komme nli eren und den Zeitgeist unmittelbar auf den 
Lese r einwirken lassen. 

Der Erzahler versteht es vortreffi ich, ges lulzt auf di e stenographischen Berichte Franz 
Wigards als seiner Hauptquelle, den Fortgang der Verhandlungen des Paulskirchenparlaments 
so farbig wiederzugeben, daB man sein Buch Uberdi e Paulski rche alien Geschichts- und Sozial
kund elehrern, aber auch ganz besonders den SchUlern unserer Oberstufen, zur LektUre emp
fehlen machle. Das soli frei lich nicht heiBen, andere Zielgruppen seien auszuschlieBen. Im 
Gegenteil : hi er kann jeder politisch und geschichtlich Interess ierte lernen, wie di e ersten 
Schritte einer im besten Sinne demokrati schen Bewegung unse res Volkes ausgese hen haben, 
einer Bewegung, die es verdi ente. im Bewu Btsein unserer afTentl ichen Meinung starker ve r
ankert zu sein, als das im Augenblick der Fall is !. 

Naturlich kann eine Publikation, di e sich di e Aufgabe stellt, den Hauptgedanken der Pauls
ki rche nachzuspuren, nicht alle ihre sonstigen Probleme und Diskussionen behandeln. Die 
Polenfrage etwa oder das F lottenproblem bleiben ausgeklammert, ihre Aufnahme in die vorge
legle Darstellung batte nur den Blick auf Wesentl icheres verdunkelt. Und dazu gehart fli r den 
Rezensenten ganz zweifeJl os der Versuch, das angeschlagene Thema bis in unse re Zeit fo rtzu
fU hren, genauer: bis zur Rede Fri lz von Unruhs am 18. Marz 1948 in der neuerstandenen Pauls
kirche vo r einem Publikum, das die Schrecke n des eben ersl beendeten Kri eges noch deutlich 
vo r Augen hatt e. 

Dankenswerterweise erweitert der Verfasser sein Buch noch du rch Kurzbiographien maC
gebende r Abgeo rdneter des ersten deutschen Parlaments und du rch den Abdruck der wich
tigen Ausgabe des Reichsgesetzblattes vom 28. Dezember 1848, in dem di e nach langen und 
heft igen Debatten ni edergelegten G run drechte des deutschen Volkes verofTentlicht sind. 

Der Band besitzt vo n seiner Themati k her einen gewiC sehr aktuellen Bezug. Die Einhei t 
der Deulschen hat Hitler durch seinen vor genau fUnfzig l ahren begonnenen Krieg leichtfertig 
verspielt. Doch fUr Freiheit und Recht selzen sich in unserer Gesellschaft all e demokratischen 
Parteien ein . Und wer weiB, ob es nicht doch irgendwann wi eder, vielleicht in einem geeinten 
Europa, ern eut zur Ei nheit aller Deutschen kommt? Wa/demar Z i/linger 
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Friderici, Robert : 1866. Bismarcks Okkupation und Annexion Kurhessens. Kassel : Georg 
Wenderoth Verlag 1989. 216 S., XVI Bildtafeln, 28,- OM. 

Heimatverbundene Kurhessen pflegten sich friiher als ,.MuB-PreuBen" zu bezeichneo. Sie 
wollten damit deutlich machen, daB die Annexion des Kurstaates durch PreuBeo gegen den 
WilIen weiter Teile der Bevolkerung geschehen war. 

Das Bode Kurhessens ist ein Thema, das Robert Friderici, den verdienten Kasseler Lehrer 
und Stadtarchivar, lange Zeit beschaftigt hat. Sein umfangreiches Manuskript, an dem er noch 
kurz vor seinem Tode im Altervon 97 Jahren im Jahr 1985 gearbeitet hatte. konnte er allerdings 
nicht mehr vollenden. Herfried Homburg ist es zu danken, daB dieses letzte Werk Fridericis 
jetzt der Offentiichkeit vorgelegt werden konnte. Sein Geleitwort laBt die Mlihe ahnen, die die 
Texteinrichtung ihm und seinen Helfern bereitete. 

Friderici schreibt eine Chronik der Ereignisse des fUr Kurhessen wie fUr ganz Deutschland 
so bedeutungsvollen Jahres. Er beginnt am 19. Mai , als die Umstande. die zum Einmarsch der 
PreuBen fUhrten, in eine kritische Phase traten. und schlieBt mit den Einverleibungsfeierlich· 
keiten in den preuBischen Staat am 8. Oktober. Die Vorgeschichte wird in eingestreuten RUck· 
blenden skizziert, ein Ausblick auf die Zeit nach 1866 ist auf vier Seiten beschrankt. Im Zen· 
trum der Darstellung stehen die Vorgange in Kassel, wiihrend etwa der Deutsche Bundestag in 
Frankfurt und die Hofe in Berlin und Wien nur am Rande behandelt werden. 

Friderici macht keinen Hehl aus seinem Standpunkt : Er muB zwar Versaumnisse des letz· 
ten Kurflirsten und seiner Regierung eingestehen. betont aber dessen Rechlsposition und 
stellt mit Emporung die "Schikaoen und psychologischen Torturen" dar, die die PreuBen 
einem Mann antaten, der ebenso wie die Hohenzollern "von Gottes Gnaden" regierte. Fride· 
rici fragt nach den Interessen der .. Henner und Konraderchen aus Loshausen uDd Wasenberg 
oder wo sie sonst herstammten", denjenigen also des k.leinen Mannes aus dem Hessenland. flir 
den der "raffinierte Bismarck" wie der "Ieibhafiige Gottseibeiuns" erscheinen rouBte. FUr die 
Kasseler Liberalen, die ,.Manchestermanner", die .. Intelligenten" mit ihrer .. ewigen ideologi
schen Paragraphenreiterei", vor allem fUr jene, "die nach Weisungen aus Berlin in Kurhessen 
,den Topf am Kochen hielten· ... zeigt er wenig Sympathie. Friderici prasentiert Kurhessen vor 
1866 als einen armeD Staat, der seine BUrger aber dank der Rlicklagen aus den Subsidienvertra
gen nur geringfugig mit Steuern belasten muBte und zudem Uber eine Reihe fortschrittlicher 
Gesetze verfugte. PreuBen erscheint demgegenliber in schlechtem Licht : Die Zerstorung von 
Lokomotiven durch preuBische Truppen ist ein Akt "barbarischer Zerstorungslust". Verhang
nisvoll ist vor allem der preuBische Untertanengeist. der nach 1866 8uch in Kurhessen seinen 
Einzug halten sollte : "Den PreuBen mangelte es gleichermaBen an Einsicht und an gutem Wil
len : Wehe den Besiegten! Der politische RUckschritt begann." Nach dem Ende des Kurstaates 
begann fUr die Hessen ein - zeitlich befristetes - "politisches Helotentum". 

Fridericis Wertungen mogen nicht injedem Fall den AuffassungenjUngerer Historiker ent
sprechen. Was sein Buch aber trotzdem so lesenswert macht, sind - neben der detaillierten 
Darstellung der diplomatischen, politischen und militiirischen Entwicklungen - seine zahlrei
chen, manchmal anekdotenhaften Hinweise auf Sitten und Gebrauche, Wirtschaftsleben und 
Vereinsaktivitaten. Die Wasserheilanstalt in Wolfsangerwird ebenso erwahnt wie der MeBtaler 
der Kasseler Gesellen zur Herbstmesse ; der Hinweis auf den EinfluB der Trichinenkrankheit 
auf den Fleischkonsum tragt wie die Darstellung der Einlagen und RUckzahlungen der Stadti
schen Sparkasse zu einem plastischen Gesamtbild des Lebens 1866 bei . Neben der gedruckten 
Literatur werden in Fridericis Darstellung eine FUlle vonArchivroaterialien und Aufzeichnun
gen aus Privatbesitz ausgewertet. Leider war es nicht moglich, dem Text Einzelbelege in FuB· 
noten beizugeben, was vor allem bei den zahlreichen Redeausschnitten wUnschenswert gewe
sen ware. Eberhard M~ 

* * * 
Das vorliegende Werk Fridericis umfaBt nur wenige. aber schicksalsschwere Monate hessi· 

scher Geschichte von Mai bis Oktober 1866. Doch was flir eine FUlle von Ereignissen hat der 
Verfasser hier dargestelltl Vor dem Hintergrund der politischen Auseinandersetzungen urn 
die Vorherrschaft in Deutschland schildert er die Versuche Osterreichs und PreuBens, Hessen, 
d. h. Kurftirst Friedrich Wilhelm I. , aufseine Seite zu ziehen, und die vergeblichen BemUhun
gen des Kurflirsten, zwischen den Fronten zu lavieren, neutral zu bleiben und sich streng an 
die Satzungen des Deutschen Bundes zu halten. Oer Leser nimmt teil an den Gedankengiingen 
und Entscheidungen Friedrich Wilhelms. die dies er in dem BewuBtsein traf, das Recht aufsei· 
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ner Seite zu haben. Friderici schildet e ingehend die pol itischen Stromungen in Kassel und die 
Haltung der einzelnen Politiker. die in der Residenz eine Rolle spieiten, mit ihren Querelen, 
ihren erregten Debanen in der Standeversammlung und ihrer hektischen Betriebsamkei t in 
Kassel und in Berl in. 

AusfLihrli ch bis in die Ei nzelheiten wird auch die milita ri sche Entwicklung dargesteUt. der 
Einmarsch der preuBischen Truppen und das Absetzen der hess ischen Verbande in die Bun
desfes tung Mainz und ihr dortiges Schicksl. ZugJeich gibt Frideri ci ei n ge treues Bild des sUidli
schen Lebens in der Res idenz und im Lande, die Stimmung der Bevolkerung gegenliber den 
ve rgeblichen Versuchen preuOischer Beamter, Verstandni s fLir ihren Staat zu wecken, und den 
Umschwung in der Anteilnahme am Schicksal des "miOhandeiten Souverains, der 35 l ahre 
lang eigentlich 'Ion niemandem geliebt, nach seiner Abschiebung oach Stenin aber Sympa
thi en gewann, di e er vorher nie besessen hane". Die hess ischen Beamten wuOten nicht, wie sie 
sich ve rhalten sollten, da man bis zuletzt mit der Rlickkehrdes Flirsten rechnete. Auch die hes
sischen Offiziere sahen einer ungewissen Zukunft entgegen. 

Ein weiterer Gegensland ist die Frage der Eingliederung Hessens in Preul3en (Teilabtretung 
oder voliige Besetzung?). Die Auswirkungen der Okkupation, die nicht immer vorteilhaft 
waren, li egen Friderici besonders am Herzen. Er zieht eine aus seiner Sicht ungiinstige Bilanz, 
nicht nur in wirtschaftlicher Hinsicht (u. a. Steuerbelastung), auch im Hinblick auf die hessi
sche Verfassung. Diese wurde trotz aller Versprechungen nicht wieder hergestellt, obwohl im 
Vergleich zu einer stattlichen Reihe fortschrittlicher hess ischer Gesetze die preuBischen ge ra
dezu rlickschrittli ch waren . Der Verfasser mac ht keinen Hehl aus seiner Einstellung zum gan
zen Geschehen. Er spricht van Erpressungsversuchen gegenliber Friedrich Wilhelm, iiber das 
rechtlich fragwiirdige Vorgehen der "selbsternannten Befreier" des letzten deutschen Kurflir
sten, di e Hessen als Vasallenstaat betrachteten. Er spottet liber die liberal en Politiker in Kassel, 
denen die Einverleibung Hessens in PreuOen nicht schnell genug ging, aber anders kam, als 
man erwartet hatte, und steUt mit Behagen das vollige Fehlen einer propreuOischen Bege iste
rung bei den reni tenten Hessen fest. 

Als Robert Friderici 1985 hochbetagt mit 97 l ahren starb, lag ,,1866" nur im Manuskript vor. 
Bis zule tzt hatte er daran gearbeitet. DaB er trotzjahrzehntelanger Arbeit nicht fertig geworden 
ist, liegt an se inem Bestreben, den Ablaufhi stori scher Ereignisse so perfekt wie mtigli ch darzu
stell en. Die Damen und Herren, die den Autor und den Herausgeber bei ihrer nicht ganz leich
ten Arbeit dankenswerterwei se unterstUtzt haben, werden im Vorwort erwahnt. 

Trotz der OberfUUe an Einze lheiten ist das Buch gut lesbar. Man kann es, das eine empfind
liche Llicke schlieBt, alien an hessischer Geschichte Interess ierten nur dringend empfehlen. 

Wilhelm Enge/bach 

Sa rko wi cz , Hans : So sahen sie Hessen. Eine kulturgeschi chtliche Reise in zei tgentissischen 
Bildern. Stuttgart: Konrad Theiss Verlag 1988. 

Wer mag Kassel? Goethe mag Kassel sehr, Rilke mag Kassel iiberhaupt ni cht, und Christine 
Briickner ist sich nicht ganz sicher, ob sie in Kassel begraben sei n mochte oder lieber doch 
ni cht. War das Reisen mit der Postkutsche vor zweihundert lahren Vergnligen oder eh er Stra
paze? "Diese und zahlreiche Fragen" (KJappentext) 'Ion namlicher Bedeutung beantwortet uns 
der vorliegende .. kulturgeschichtliche ReisefUhrer". Fazit fUr den Leser: Der eine mag Schoko
ladeneis, der andere li eber Erdbeertorte. 

Auf 261 Seiten stellt der Verfasser Auszlige aus den Werken mehr oder minder bekannter 
Schrift steller vor, zumeist aus Briefen, Reisebeschreibungen oder Biographien, in denen 
Bezug auf hessische Regionen genommen und gleichzeitig fast immer eine Bewertung ausge
sprochen wird. Dem Leser bJeibt es Uberlassen, sofern er mit den jeweiligen Ortlichkei ten 
ve rtraut ist, zustimmend mit dem Kopf zu nicken ode r denselben ablehnend zu schiitte ln, 
denn - siehe oben - Uber Geschmack laBt si ch (nicht ? schtin ?) streiten. 

Aus einer bloBen Aneinanderreihung 'Ion Zitaten kann schon deshalb kein "ReisefLihrer" 
werden, da in den allermeisten Fall en Hinweise auf das aktuelle Erscheinungsbi ld der jeweili
gen Orte feh len. So fei ert beispielsweise der .. Gesundbrunnen" in Hofgeismar, dessen Ge
schichte beim Verfasser 1866 mit der Aufgabe des Staatsbades durch die PreuBen endet 
(S. 202), zwar in anderer Nutzung, jedoch in durchaus reprasentablem Erscheinungsbild in die
sem lahr sein 350jahriges lubilaum. 

ZusammengefaBt betrach tet: Liegt dem Leser so sehr an der Aufdeckung des Gehei mnis
ses, daB Mark Twain bei seiner Eu ropareise auf dem Neckar eio FloB zum Kentern brachte, 
leann er dies in"A Tramp Abroad" ebensogut nach lesen. ChrislineSwoboda-Kiirner 
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Regionalgeschichte 

G ro t e, KJaus, und Se h li tt e. Sven (Bearb.): Sladt und Landkrei s Gottingen. Ftihre r Zll 
archaologischen Denkmalern in Deutschland Bd. 17. Stuttgart : Konrad Theiss VerJag 1988, 
260 S., 114 Abb., bro,ch., 28,- OM (ISBN 3-8062-0544-2). 
Will m s, Christoph (Red.) : Frankfurt am Main und Umgebung. Filhrer Zll archaologischen 
Denkmalern in Deutschland Bd. 19. Bearh. vam Museum fU r Va r- und FrOhgeschichtel 
Archiiolog. Museu m der Stadt Frankfurt am Mai n. Stuttgart : Konrad Theiss Verlag 1989, 
276 S., 95 Abb., bro,ch., 28,- OM (ISBN 3-8062-0585-X). 

Oer Konrad Theiss Verlag beleuchtet mil den Banden 17 und 19 seiner verdienstvoJlen 
Reihe ,.Filhrer Zll archiiiogischen Denkmalern in Deutschland" die das alte Kurhessen unmit
telbar bertihrenden geographischen Riiume urn Gottingen und Frankfurt. Das frUher geau
Berte Lob (vg!. ZHG 91, S. 242 f.) darf angesichts des gle ichbleibend hohen Qualita tsni veaus 
der Reihe, was Textbeitrage und sonsti ge Auss tattung angeht, getrost wiederholt werden: Die 
Ftihrer sind "unverzichtbare ... , gut lesbare archaologische Basis literatu r". 

Die im sUdniedersachsischen Raum traditionell besonders intensiv betriebene Wtistungs
fo rschung und j tingste groBa rtige Erfolge der Stadtarchaologie in Gottingen bedingen die be
trefTende Schwerpunktsetzung im Textte il des 17. Bandes. Der an der Ur- und Friihgeschichte 
des Raumes urn die Universita tsstadt Interessierte find et seine Wiinsche vor all em befri edigt 
in den Exkursionsteilen, die vor anderen der Kreisa rchao loge Klaus Grote und der Stadt
archaologe Sven SchUtte, die Bearbeiter des Bandes, zu einem komplexen Bild der Gesamt
geschichte der G ottinger Region gestaltet haben. 

Eine spatere Auflage soUte ei ne Ei nheitlichkeit bei den Literaturangaben u nd be i den Auto
rennennungen un te r den Exku rs ionsempfe hlungen hers tell en. Es ware zudem besse r, grund
legende und vielfach umfanglich zitierte QueUen (bei entsp rechendem Hinweis unter den Be
zugstexten) in einem spateren gemeinsamen Literaturverzeichni s aller Beit rage zu vermerken. 
Angesichts dieses Themas wa re es auch wiinschenswert, Museu msempfehlungen im Inhalts
verzeichnis kenntlich zu machen und ein Nachschlagen nicht durch das Verstecken dieses Hin
weises im Ortsregis ter zu erschwe ren. 

Zahlreiche Objektphotos und -zeichnungen legen im F ra n k f u rt e r Band der Reihe Zeug
ni s ab fli r den archaologischen Fundreichtum, den der fliichtig Betrachtende in und unter der 
von pulsierendem Leben erfUlIten, modernen Stadt Frankfurt und in ihrem Umland kaum 
erwarten wii rde. Waiter Meier-Arendts Beitrage der archaologischen Forschung konfronti eren 
mit den wichtigsten Problemstellungen und Schwerpunkten di ese Wissenschaft se it dem Be
ginn des 18. l ahrhunderts einschli eBlich aller Sammler- und Museumsaktivitaten vor dem Hin
tergrund einer im Untermaingebiet durch Funde und Befunde genau zu do kumenti erenden 
kultu rell en Entwicldung seit der Steinzeit. Unter den anderen Beitrage n nehmen die Darstel
lungen zur Romerzeit und zum frtihen Mittelalter einen brei ten Raum ein. Bei den hie r 
"Objektbeschreibungen" ge nannten Besuchs-/Exku rs ionsempfehJungen wird der auGer
ordentliche Reichtum des Bezugsbe reichs dieses unverzichtbaren regionsgeschi chtli chen 
8f\ ndes an erhalt enen Denkmalern - von GrabhUgelgruppen bis zu den Ru inen der karolingi
schen Pfalz - deutlich. 

Beide Bande sind uneiogeschrankt empfehlenswert. He/mut Burmeisler 

Ru od u m de n A I h e i m er . Beitrage zur Geschi chte u nd Landeskunde des ehemaligen Krei
ses Rotenburg. Hrsg. vom Zweigverein Rotenbu rg des Vereins fli r hess ische Geschichte und 
Lande,kunde Bd. 10 (1988), 68 S. 

Auch dieses Heft wird aus der Feder von Friedri ch Herzog mit einer Ortsbeschreibung aus 
dem 18. l ahrhundert - diesmal handelt es si ch urn Sei fertshausen, den Hauptort des Haseltals 
bei Rotenburg - , erofTnet. G run dlage des Beitrags ist das im Staatsarchiv Marburg ve rwahrt e 
Lage r-, StUck- und Steuerbuch vo n Seifertshausen von 1782, das auf das Grundbuch eines noch 
unter Landgraf Karl (1670-1730) vorbe reite ten Katas ters zurti ckgeht. Se ifertshausen hatte 
damals wie alle Orte der Rotenburge r Quart an zwei Herrschaften Abgaben zu leisten, zum 
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einen an LandgrafFriedrich 11. 'Ion Hessen-Kassel, dem in der ganzeD Landgrafschaft AuBen
politik und Militiir sowie das Kirchen- und Schulwesen unterstanden, und andererseits an den 
LaDdgrafen Karl Emanuel von Hessen-Rotenburg, dem als Grundherrn von Seifertshausen 
Zinsen und Zehnten zufielen. Der Text der Dorfbeschreibung wurde unter Modernisierung 
der Rechtschreibung und Zeichensetzung unverandert abgedruckt. Durch ErkHirung veralte
ter BegrifTe sowie von Munzen und MaBen wird dem Leser das Verstandnis des Textes erleich
tert. Die Spezialbeschreibung 'Ion Seifertshausen gibt u. a. AufschluB iiber den Possessions
stand und die Situation des Dorfes, die verschiedenen Gerechtigkeiten, die Kirchen- und Kata
stergtiter, Aktiv- und Pass ivschulden, Waldungen, Zins- und Zehntleistungen sowie uber die 
Bevolkerungs- und Sozialstruktur der Gemeinde 1782/85 und ist insofern eine wichtige QueUe 
zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte des Rotenburger Landes. 

Ferdinand Wetterau schildert die Geschichte der Nentershauser Ziegelhiitte in der friihen 
Neuzeit, die mit der Familie 'Ion Baumbach verknupft ist. AufschluBreich ist der Hinweis, daB 
die Hutte jahrlich - unabhangig 'Ion der Produktion - 2500 Ziegel als Zins an die Baumbachs 
entrichten muBte. 

Im folgenden hat Rudi Eichhorn SchUlerlisten der Rotenburger Realschule aus den lahren 
1871-1900 als genealogische QueUe zusammengstellt, wobei er an seinen Beitrag in Bd. 9 (1987) 
von ,.Rund um den Alheimer" anknupft. Die meisten Zoglinge der Anstalt, unter denen auch 
mehrere Juden waren, stammten aus dem Rotenburger Raum. Aus den Berufsangaben der 
Vater geht hervor, daB sie den unterschiedlichsten sozialen Schichten angehorten. 

Heinrich Riebeling beschRftigt sich mit einem gotischen Steinkreuz bei Braach von 1499, 
das vor mehreren lahren bis zur Erdobecflache zertriimmert vorgefunden worden war und 
nicht mehr zusammengefUgt werden konnte. 

In seinem Beitrag "Der Schwartekohl"laBt Karl-Heinz Riemenschneider die alten Brauche 
wieder lebendig werden, die bei der Kirmes und dem Schlachtefest in hessischen Dorfern 
ublich waren. Slejan Hartmann 

Kn o ppel , Volker: Forstnutzungsrechte im ehemaligen Landkreis Wolfhagen. Diss. Mar
burg, 1988 (Sonderband 3/1988 des Geschichtsvereins Naumburg e. V.), 333 s. 

Zuerst stirbt der Wald, dann stirbt der Mensch! Mit dieser Mahnung engagierter Umwelt
und Naturschutzer sollen wir aufgerutteit werdenaus unserer doch so offensichtlichen Gleich
gultigkeit gegeniiber der Ausrottung des fUr uns alle existentiell notwendigen Lebensraumes 
Wald. Sei es der Kahlschlag in den tropischen Regenwaldern, der Bau neuer Autobahnen oder 
Schnelltrassen der Bundesbahn oder auch der saure Regen - letztendlich ubernimmt der 
Mensch mit all seinen vorgeblich fortschrittlich-technischen Errungenschaften die Verantwor
tung dafUr, ob unserOkosystem und somit auch unsere Nachkornmen noch eine reelle Chance 
zum Uberleben haben. 

Die Bedeutung des Waldes in seinen vielfaitigen Funktionen - beispielsweise als Warme
und Nahrungsspender - hat der Mensch fruh erkannt. Ebenso erkannte er, daB es sich hier 
auch urn ein hochkompliziertes System handelt, bei dem der EingrifTvon auOen in Form von 
unkontrollierter Ausbeute oder gar Raubbau nicht ohne langfristige Folgen bleiben konnte. 

So mag es auch kaurn verwundern, daB der Wald und die mit diesem verbundenen Eigen
turns- und Nutzungsrechte immer wieder Gegenstand unterschiedlichster Rechtsstreitigkei
ten waren, und daB diese Rechte bereits relativ fruh in schrifilicher Form niedergelegt wurden. 
Vorliegende Dissertation untersucht diese Forstnutzungsrechte, die bereits fUr das ausge
hende Mittelalter nachzuweisen sind, fUr das Gebiet des ehemaligen Landkreises Wolfhagen. 
Nicht umsonst wird der Kreis Kassel, dem das Untersuchungsgebiet 1972 eingegliedert wurde, 
auch als die "grune Nordspitze Hessens" bezeichnet, hat doch der Wald ilber JahrhuDderte 
hinweg diesem Landstrich, seiner Bevolkerung und seiner Infrastruktur seine ganz eigene 
Pragung verliehen. 

Zwar handelt es sich bei dem hiervorliegenden Werk urn eine in erster Liniejuristische und 
hier wiederum rechtsgeschichtliche Arbeit, gleichwohl bietet sie auch demjuristischen Laien
insbesondere im Hinblick auf die Veranderung des okoiogischen BewuBtseins des Menschen 
im Laufe der Generationen - einen interessanten Einblick uber die Entwicklung des Waldes 
vorn fest integrierten Bestandteil des bauerlichen Wirtschaftsraumes bis hin zum reinen, auf 
die Holzproduktion konzentrierten Forstbetrieb. Die unler diesem Blickwinkel der Betrach
tung gewonnenen Ergebnisse sind somit sicherlich auch uber die Grenzen des Untersuchungs
gebietes hinaus gtiltig. 
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Schon die frtihesten - groBtenteils stildtischen - Holzordnungen beinhalten !dare Regelun
gen Uber die zu dieser Zeit noch gesamtagrarwirtschafiliche Nutzung des Waldes , also nicht 
nur hinsichtlich des Einschlages und der Lese zu Bau- und Brennzwecken, sondem auch im 
Hinblick auf Mast und Hute im Rahmen der Viehwirtschaft und den Holzbedarf des Hand
werks. Dabei wurde nicht nur auf die landschaftlichen Gegebenheiten, d. h. den Artenbestand 
des Waldes, RGcksicht genom men, sondem auch eine bedarfsorientierte Nutzung vorgeschrie
ben, wonach im Sinne des Generationsvertrages der Hege ein wichtiger Stellenwert zugewie
sen wurde. Holzfrevel wurde mit empfindlichen BuBgeldem belegt (Angaben hiertiberwaren
sofem belegbar - von Interesse gewesen). In diesem Zusammenhang ist erwahnenswert, daB 
den mit forstlichen Aufgaben betrauten Personen die von ihnen - an Ort und SteJle - erhobe
nen BuBen als einziger Salar unmittelbar zustand, sie also im Eigeninteresse ihre Verantwor
tung ernstnehmen muBten. 

Eine deutliche Ziisur laBt sich nach EinfUhrung der landesherrli chen Forstordnungen ab 
dem Jahre 1532 beobachten, von denen der Autor hi er besonders die aus dem Jahre 1553 her
vorhebt. Schon aus der Tatsache, daB diese Ordnungen fUr alle landesherrlichen Waldungen 
der gesamten Landgrafschaft GeJtung hatten,laBt den vom Autor belegten SchluB ZU, daB hi er 
nicht langer auf den Erfahrungsschatz der Bevolkerung im Hinblick auf die landschaftlichen 
Gegebenheiten wie Artenbestand uDd Bodenbeschaffenheit zurtickgegriffen wurde. Ebenso 
entfiel die bedarfsorientierte Holzabgabe. 

Anders hingegen war dies noch uber einen langeren Zeitraum hinweg in den Adelswaldern, 
die nicht der landesherrlichen Forstordnung unterstanden. Dies belegt der Autor am Beispiel 
des Gerichtes Malsburg (5. 61 ff.), wo der Bedarfsaspekt weiterhin berticksichtigt, der Weiter
verkaufvon Holz untersagt und auch die Versorgung der armeren BevOlkerung mit Brennholz 
geregelt wurde. Gleichwohl wichen auch hier im Laufeder Zeit Theorie und Praxis immer stilr
ker voneinander ab, so daB letztendlich Raubbau betrieben wurde. 

Einer zunehmenden Holzverknappung im 16. und 17. Jahrhundert, deren Ursachen - unab
hangig von einer nachweislichen Klimaverschlechterung - vie!schichtiger Natur waren (was 
bei unkontrollierten Eingriffen in ein okologisches System immer der Fall ist), sollte mit dra
stischen SparmaBnahmen begegnet werden, die si ch vor allem auf Bau- und Brennholz bezo
gen. Vorschriften Ober die Qualitiit des ftirden Hausbrand bestimmten Materials (5. 101) lass en 
dies ebenso erkennen wie der Hinweis des Autors, daB dessen schlechte Brennqualitiit durch 
Zugabe 'Ion Gewilrzen zur Geruchsverbesserung gemildert werden sollte und mit heutigen 
Kaminftuern nicht zu vergleichen sei (5 . 102). Gleichwohl gilt es heute, da die Situation unse
res Waldes noch bedrohter ist, als selbstverstiindlich, zur Befeuerung eines als Luxus einge
stuften Kamines (eine Zentralheizung dGrfte in einem Haus mit ofTenem Kamin zum Standard 
gehoren) nur beste Holzqualitiit zu verwenden! 

Weitaus schwieriger als beim Hausbrand gestalteten sich die EinsparmaBnahmen beim 
Hausbau. Trotz der Vorschriften Gber das "Recycling" von Baumaterial und Gber den Schutz 
des Holzes vor vorzeitigem Faulen fUhrten die VerwUstungen des 30jahrigen Krieges , in dem 
ganze Dorfer und Stiidte nahezu vollstandig in Flammen aufgingen, schlieBlich zum allmahli
chen Niedergang des Waldes, zumindest gilt dies fUr das Untersuchungsgebiet. Auch die 
Forstordnungen konnten hier allenfalls nur verzogern, nichtjedoch Einhaltgebieten. Zeugnis 
fUr den Obergang vom Hochwald in einen Mittel- und Niederwald geben Waldbezeichnungen 
wie .,Busch" und .,Hecke" (5. 116), wobei zu berticksichtigen ist, daB die Miue!- und Nieder
waldwirtschaft fUr die unterschiedlichen wirtschaftlichen Bedurfnisse der damaligen Bevalke
rung (Feuerung, Weide, Mast, Gerberei, Kohlerei etc.) eher geeignet war als der Hochwald in 
seiner uns heute bekannten Form. 

Eine letzte Erholungsphase und somit vielleicht auch noch eine Chance hatte der Wald urn 
die Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert, als die endgultige Trennung 'Ion Forst- und Waldwirt
schaft erfolgte und der Forstbetrieb den Hochwald zur einzigen Betriebsform bestimmte. DaB 
diese Chance nicht realisiert wurde, liegt daran, daB die Starung im System schon viel zu weit 
fortgeschrittten war, als daB eine Korrekturvon auBen noch Erfolg haUe bringen konnen. Viel
leicht ware ohne AuBeneinwirkung eine Selbstheilung magtich gewesen - dies istjedoch eine 
rein spekulative Vermutung. Statt dessen erfolgte die verstiirkte AufTorstung mit (auslandi
schen) Nadelhalzem, die gegen Krankheiten anfallig sind, Lieferungen von Industrie- und 
Brennholz wurden immer gewaltiger, und den (tadlichen?) DolchstoB versetzte schlieBlich die 
zunehmende Umweltverschmutzung. 

Nicht allein unter juristischem Gesichtspunkt, sondem ebenfalls vor dem Hintergrund 
einer sozio-Okologischen Betrachtungsweise ist die zunehmende Verselbstiindigung der 
eigentiichen Nutzungsrechte an den Waldern zu bewerten. Seitjeher gait der Grundsatz, daB 
der Wald der Versorgung der ortlichen Gemeinde dienen sollte, was jedoch keineswegs eine 
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Gleichberechtigung aller Einwohner implizie rte. Die Berechtigung zum Holzbezug (Burger
holzberechtigte) war durchweg ein Privileg, der Zugang zum Kreis der Berechtigten war durch 
Aunagen erschwert. Personliche Vermogensverhaltnisse (Lese- und RafTholz fU r Arme) spiel
ten ebenso eine Rolle wie die Frage, ob und unter welchen Bedingungen Zuwanderern ei n 
Rechl zuzugestehen sei . Juden waren haufig grundsatzlich ausgeschlossen (vor allem nach 
1933, als Juden di e Reichsburgerschaft abe rkannt wurde, sprach man ihnen 8uch das Holznut
zu ngsrech t ab, wenn es an das Gemeindeburgerrecht gekoppelt war), aber auch Pfarre r und 
Lehrer zahlten nichl immer zum Kreis der Nutzungsberechtigten. Ihre Verso rgung wu rde 
allerdi ngs durch di e Bevolkerung sichergestellt, ebenso wie auch dem Armenhaus ein gewisses 
Kontingent zukam. 

Eine Verselbstandigung der Forstnutzungsrechte haue zur Folge, daO di ese ve rstiirkt Ge
genstand von Rech tsgeschaften wie Verkauf, Vererbung od er Verpfandung wurden und somit 
die Anbindung an di e Gemeinde mehr und mehr ve rl oren ging. Dem konnte auch die Griin
dung von Interessenverbanden, die versuchten, den Gemeindenutzen durch SelbstaufXaufirn 
eigenen art zu halten, nur bedingt en tgegen treten. 

Zusammenfasse nd soli festgestellt werden , daO es sich bei dem vorliegenden Werk urn eine 
auOerst anspruchsvoll e, sauber recherchierte wissenschaftliche Arbeit handelt, aus der auch
wi e eingangs bereits bemerkt - der juristi sch unvo rbelastete aber his torisch-okologisch inter
essie rte Leser Gewinn zieht. Gerade deshalb ware jedoch vor der VerofTentli chung als Son
derband des Geschichtsvereins Naumburg e. V. eine Oberarbeitung des Disse rtati onsmanu
skriptes wunschenswert gewesen. So ware beispielsweise ein Glossar der waldwirtschaftl ichen 
BegrifTe hilfreich gewesen, auf di e entsprechende Literatur, deren BeschafTung nicht unpro
blematisch sein durfte, wird erSl auf S. 100 hingewiesen. Grunde fUr eine Entscheidung dage
gen hat der Autor selbst zu vertreten. Nicht vertretbar hingegen ist dieau Bere Form der Arbeit, 
angefangen von Tippfehlern aufnahezujede r Seite, Durchstreichungen und handschriftlichen 
EinfUgungen bis hin zu Fu6notenauslassungen (z. B. S. 154, FN 63, S. 156, FN 68 und 69). Ob 
sich le tztere auf Unachtsamkeit od er mangelnden Platzzuru ckHihren lass en, bleibl dahinge
stellt. Fest stehtjedoch, daO die Arbeit durch eine systemati sche Uberarbei tung od er den Ei n
satz eines modernen Textverarbeitungssystems mit eigener FuOnotenverwaltung und den ent
sprechenden Korrekturmoglichkeiten gewonnen hatte. Chrisline Swoboda-Korner 

Ro tenburge r Geschichtsbliitter 1929- 1933 . Sonderdruck des Vereins fUr hessische 
Geschichte und Landeskunde Zweigverein Rotenburg. Rotenburg 1988, 74 S. 

Bei dem Nachdruck der O. g. Geschichtsblatter handelt es sich urn eine Gabe des Rotenbur
ger Zweigvereins an seine Mitg1ieder aus AnlaO des 20. Jahres tages seiner Neugriindung am 
30. Januar 1989. Erfa13t sind 16 Nummern der "Rotenburger Geschichtsblatter", di e nach der 
Versetzung des Schriftleiters Friedrich Meis nach Frankenberg ihr Erscheinen einstellten. Als 
Titel und Vorspann ist der Anfang einer Rotenburger Stadtchronik von 1248-1637 von Dekan 
Georg Kulenkamp beigegeben, AuOerdem sind als Erganzu ng die ersten drei Teile einer Zei
tungsse rie des "Rotenburger Tageblatts" von 1929 unter dem Tilel" Vor hundert Jahren" (aus 
dem Rotenburger Stadtarchiv) vor die eigentlichen "Rotenburger Geschichtsblatter" gestellt, 
da darin in den ersten Nummern diese Serie fortgeselzt wurde. 

Die Nennung aller in dem O. g. Nachdruck enthaltenen Beiuiige wtirde den Rahmen einer 
Rezension sprengen. U. a. erfahrt der Lese r viele Einzelheilen uber die Grundung der Roten
burger Altstadt, die urn 1200 von den Landgrafen von Thuringen anstelle der allmahli ch aufge
sogenen Ortschaft Breitingen entstand . Des weiteren sind auf Grund eines Kiimmereibuchs 
von 1590 Rotenburger Familiennamen zusammengestellt, die wichtige Angaben zur damali
gen SoziaJ- und Bevolkerungsstruktur der Stadt vermitteln und die dominierende Roll e des 
Leinewebergewerks erkennen lass en. Betrachtet werden auch die von den Thuringe r Landgra
fen urn 1150 erbaute Burg Rotenberg, di e nach der Befes tigung der Altstadt und dem Bau einer 
Rotenburger Stadtburg ihre Bedeutung verior, di e Rotenburger Apotheken irn 17. und 18. Jahr
hundert, di e Ortslage Rotenburgs vom erdgeschichtlichen Zeitpunkt, die wegen der unterlas
senen Kanalisation stark gehemmte FuldaschifTahrt -1670 dauerte eine Probefah rt von Kassel 
nach Hersfeld ganze fLinfTage - , der Kupferbergbau im RichelsdorferGebirge, die Sprache des 
Kreises Rotenburg im Mittelalter. di e nicht vollstandig von der hochdeutschen Lautverschie
bung erfa6t ist, die Rotenburger Stadtbefestigung, das alte Rotenburger Schulwesen und die 
Beziehungen der Briider Grimm zu Rotenburg. Besondere ArtikeJ behandeln di e Geschichte 

416 



von Iba, Atzelrode, Niederthalhausen und anderen Orten des Rotenburger Landes. Erwah
nenswert ist di e Wiedergabe einer Kataster-Vorbeschreibung urn 1745, die AufschluB iiber die 
Anzahl der Hauser Rotenburgs und der "darin befindlichen Menschen" gibt. Die Berichte aus 
der Zei t "vor hundert Jahren" lasse n erkennen, daB Rotenburg zwar damals das Leben einer 
ve rschJafenen KJeinstadt ruhrte, jedoch an den groBen Ereignissen irn Hessenland, z. B. der 
Einfuhrung der kurhessischen Verfassung von 1831, Anteil nahm. 

Das zeigt, daB di e Spannbreite der in den "Rotenburger GeschichtsbUittern" behandelten 
Themen sehr ausgedehnt war und die interessie rte OfTentii chkeit ii be r vi ele Fragen der Hei
rnatgeschi chte unterri chtet werd en konnte. U. a. find et sich hier auch die Erklarung des Wortes 
Alheimer, das "Berg in der Allrnende", d. h. in dem gemeinsamen Besitz einer Markgenossen
schaft , bedeuten diirfte. 

Oer Rotenburger Zweigvere in war daher gut beraten, diese wichtigen Bei trage in den nur 
kurzlebigen "Rotenburge r Geschichtsblattern" du rch einen Nachdruck dem Heimatfreund 
wieder zugiinglich zu machen. S te/an Hartmann 

H e use r , Hans: Ge ri chtsverfassung und Verfahrensrecht an Stadtgericht und Landgericht 
Al sfeld im 16. Jahrh undert. G ieBen : M.-G. Schmitz-Verlag 1989, 154 S. 

Bei der vorli egenden Arbeit handelt es sich urn eine rechtswissenschaftiiche Disserta tion 
der Justus-Liebig-Universitat G ieBen, di e von Professo r Or. Gerhard Kobler (heute Universi
tat Innsbruck) betreut wurde. Die wichtigsten Grundlagen der Untersuchung sind die im 
Stadtarchiv Alsfeld ve rwahrten Ge richtsbiicher des dortigen Stadtge ri chts und di e im Staats
archi v Darmstadt lagernden Protokolle des Landgerichts Alsfeld aus dem 16. Jahrhundert. Oa
neben wu rden in groBem Umfang gedruckte Quellen u nd Literatu r herangezoge n. Wahrend 
im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts die abstrakte Untersuchung des mitt elalterlichen 
deutschen G erichtsverfahrens das nahezu einzige Forschungsobjekt gewesen ist, hat man sich 
spater mehr der konkreten Erfo rschung einzelner Gerichte bzw. Ge ri chtsformen zugewendet. 
Die Behandlung des Alsfelder Ge ri chtswesens ist insofern ei n dringliches Desiderat, als es bis
her trotz der giinstige n QueUenlage eine umfassende Darstell ung der Gesch ichte di eser ober
hessischen Stadt nicht gibt. 

Zunachst betrachtet der Vr. di e Geschichte Alsfelds im Rahmen de r hessischen Landesge
schi chte. Ausgehend von einer frankischen Curti s im Alsfelder Becken, entwickelte sich der 
erstmals 1069 urkundlich erwahnte Ort dank seiner Lage an der Stra8e durch di e "Ku rzen Hes
sen" zu einer bedeutenden Siedlung, di e vor 1222 das Stadtrecht erhalten haben mu8. 1255 
schloB sie sich dem Rheinischen Stadte- und Herrenbund an. Bis ins 13. Jahrhundert wurden 
di e Geschi cke des Orts vom Erzbistum Mai nz und der Abtei Fulda sowie den Landgrafen vo n 
Thiiringen bestimmt, di e nach dem Auss terben des G rafenhauses der Giso nen (1137) deren 
territoriales Erbe in Hessen angetreten hatten. Wenn auch die reichsrechtliche Stellung der 
Erzbischofe von Mai nz und Abte von Fulda unterschi edlich war, so stimmt es nicht, daB der 
Abt vo n Fulda nur einer von vielen Reichsabten gewesen is t, wie der Vf. behauptet. Bereits 
unter den Ouonen wurde ihm die WGrde des Erzkanzlers bei der Romischen Kai se rin und der 
Primat in Germanien und Gall ien verliehen. Oer Besitz der Abtei Fu lda erstreckte sich auf 
den Raum zwischen der Nordsee und den Alpen. ln dem 1429 von LandgrafLudwig I. von Hes
sen erteilten Ko rebrief wurden di e Alsfelder Stadtverfassung und das Ratswahlverfahren neu 
geregelt, wodu rch di e stiidtische Selbstverwaltung breiteren Raum erhi elt. In der Zweiten 
Haifte des 15. Jahrhunderts setzte ein wirtschaftli cher Aufschwung der Stadt ein, der nach 
au Ben in einer regen Bautiitigkeit der BUrger - neben dem Rathaus entstanden das Beinhaus 
(1 510), Weinhaus (1538) und Hochzeitshaus (1565) - seinen Ausdruck fand. Mit Recht verweist 
der Vr. die haufig geauBerte Behauptung, Alsfeld habe als erste Stadt des Hessenlandes die 
Reformation angenommen, in das Reich der Legende. Tatsachli ch geschah das ers t 1526 im 
Zuge der reformato ri schen Neuordnung Philipps des G r08miitigen. Die "gliicldiche Zei t" 
Alsfelds fand im OreiBigjiihrigen Kri eg ihr Ende, als der Ort zum Zankapfel zwischen den sich 
befehdenden Hausern Kassel und Oarmstadt urn das Marburger Erbe wu rde. Nach dem West
fali schen Frieden (1 648) karn es endgGitig an di e Landgrafschaft Hessen-Darmstadt und 
konnte ni e wieder seine friihere Bedeutung erlangen. 

Wahrend 19 Bande Alsfelde r Stadtgerichtsprotokolle aus dem 16. Jahrhundert iiberli efert 
sind, li egt vom Landgeri cht Alsfeld nur ein Band aus den Jahren 1567-1569 vor. Oer Vf. gibt 
eine eingehende Beschreibung des Fo rmates dieser QueUen, der Oatierung und der Aussage-
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kraft der Eintriige, wobei aufschluBreich ist, daB seit 1582 zwei Stadtgerichtsbiicher nebenein· 
ander geflihrt wa rden sind. Alter als das 1431 erstmals belegte Stadtgericht ist das bereits 1377 
erwahnte Landgericht, das als Hauggericht. d. h. Gericht auf einem erhohten Geliindeteil, be· 
zeichnet wird. 

Im folgenden beschiiftigt sich der Vf. mit den Grundlagen des Alsfelder Gerichtswesens, 
dessen Formen im Mittelalter van gewohnheitsrechtlicher Oberlieferung und dem Herkom· 
men bestimmt waren. Dieses Gewohnheitsrecht blieb trotz der Gerichtsordnungen der Land
grafen Ludwig I. von 1455 und Wilhelm Ill. von 1497 sowie der Reformationsordnungen Phi· 
lipps des GroBmOtigen im 16. lahrhundert in Alsfeld weitgehend in Kraft, wobei auf die Fest
stellung Bernhard Diestelkamps zu verweisen ist, daB injener Zeit Gesetzesrecht lediglich zur 
Erganzung des Gewohnheits rechts di ente. Wiihrend das Alsfelder Stadtgericht fUr den Bann· 
kreis der Stadt zustiindig war, geharten die Do rfer des Umlands zwischen Heidelbach im 
Norden und Allenburg im Siiden zur Kompetenz des Landgerichts. Beide Alsfelder Gerichte 
waren fUr Zivil· und Strafsachen zustiindig, wobei die ersteren u hlenmaB ig stiirker vertreten 
waren. Am haufigsten sind Klagen urn Schuld, Immobiliarstreitigkeiten und Erbschaftshandel 
belegt. Bei den Strafsachen nehmen Beleidigungs klagen die erste Stelle ein. Wiihrend in den 
Stadtgerichtsbiichern der ersten Hatfte des 16. l ahrhunderts mil SchultheiB, BOrgermeister, 
Rat und Vieren aus der Gemeinde di e anwesenden Ge richtspersonen in ihren amtlichen Funk
tionen genannt werden, ist in den Biichern des sich als "Kollegialorgan von Richtern und 
Schoffen" bezeichnenden Landgerichts die Nennung von Ei nzelpersonen nicht iiblich. Wie in 
anderen oberhess ischen Stiidten waren in Alsfeld im 16. lahrhundert die SchofTen Mitglieder 
des Rats, di e zahlreiche Sonderrechte besa6en. Die Gerichtstermine und Sitzungsperioden in 
Alsfeld richteten sich nach den Belangen der SchofTen und Gerichtspfiichtigen. So lagen di e 
gerichtsfreien Wochen in der Regel in den Zeiten, die durch den natiirlichen l ahresablauf 
starke Arbeitsbelastungen in der Landwirtschaft mit sich brachten. Der Freitag warbeim Stadt
gericht der haufigste Gerichtstag, wahrend beim Landgericht keine Konzentration auf einen 
bestimmten Wochentag zu erkennen ist. 

Bei den Gerichtstagen muB zwischen den ungebotenen, zu denen die ganze Gerichtsge· 
meinde erscheinen muBle, ohne besonders geladen zu sein, und den gebotenen, d. h. den 
o rdentlichen Gerichtsterminen, unterschieden werden. Dazu kommt das Kaufgeri cht, worun
ler die Einberufung einer auBerplanmiiBigen Gerichtssitzung auf Wunsch einer Partei gegen 
GebOhr zu verstehen ist. 

Oer letzte Teil des Buches befallt sich mit dem Verfahrungs- und Beweisrecht, u. a. mit der 
ProzeBeinlei tung, Ladung, Klageerhebung. den einzelnen KJagearten, dem Beweisverfahren
wobei nach dem mittelalterlichen Beweisrecht nur eine Partei beweisen durfte - , der Urteils
findung und der Appellation. Zustiindige Berufungsinstanzen waren das Hofgericht UDd die 
liindliche Kanzlei zu Marburg, von denen man allerdings im 16. lahrhundert in AIsfeld nur 
wenig Gebrauch machte. 

Von der vorliegenden Arbeit laBt sich mit Recht sagen, daB sie unsere Kenntnisse Ober 
Gerichtsverfassung und Verfahrensrecht in Oberhessen auf eine breitere Grundlage steUt und 
dariiber hinaus einen wichtigen Beitrag zur Geschichte AIsfelds im 16. lahrhundert Iiefert. 

8uifan Hartmann 

Ortsgeschicbte 

Lo h ma 0 0 , Clemens : Frilzlar . . . eine mittelalterliche Stadl! Fiihrer durch Geschichte und 
Architektur. Hrsg. vom Magistrat der Stadt Fritzlar. Fritzlar 1987, 72 S., uhlr. farb ige Abb. i. T. 

Die vorliegende Veroffentlichung versteht sich als FUhrer durch Fritzlars Geschichte und 
Architektur fUr Einheimische und Besucher. Schwerpunkt sind die zahlreichen farbigenAbbil
dungen, in denen sich die historische Bausubstanz des alten Fritzlar anschaulich widerspie
gelt. Das erste Kapitel vermittelt einen kurzen Oberblick Ober die Fritzlarer Geschichte von 
den Anfangen bis zur Gegenwart. Geschildert werden u. a. die Fiillung der Donareiche und die 
Errichtung des Bistums BOraberg durch Bonifatius, die Wahl des Sachsenherzogs Heinrich 
zum deutschen Konig in Fritzlar - oeben dem Bericht des Arabers Achmed At-Tartuschi 
mUBte hier noch auf die Sachsengeschichte Widukinds von Corvey verwiesen werden - , der 
Obergang Fritzlars in mainzischen Besitz zur Zeit Heinrichs IV., die Zerstorung des Orts durch 
den Gegenkonig - nicht Gegenkaiser - Rudolfvon Rheiofelden im lahre 1079, die Erhebung 
Fritzlars zur Stadt, worUber allerdings keine Urkunde iiberliefert ist, der Ausbau des Platzes 
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zur ,.mainzischen Vormauer" in den Auseinandersetzungen mit den thUringischen und hessi· 
schen Landgrafen, die sich in zahlreichen Bauten dokumentierende wirtschaftliche BJUte 
Fritzlars im spaten 13. und 14. Jahrhundert und der nach dem Verlust der mainzischen Macht· 
stellung in Niederhessen einsetzende Niedergang des Ortes zu einer KJein- und AckerbUrger
stadt. Das nach der Reformation rekatholisierte Fritzlar war nun ganz von hessischem Gebiet 
umgeben und dadurch weitgehend wirtschaftlich isoliert worden. Die Verheerungen des Drei· 
Bigjahrigen und des Siebenjahrigen Krieges taten ein Ubriges, den ZerfallsprozeB noch zu 
beschleunigen. Infolge des Reichsdeputationshauptschlusses von 1803 kam Fritzlar an das 
Kurfustentum Hessen und wurde nach dessen Annexion 1866 preuBisch. Oiese politischen 
Veranderungen konnten indes die frUhere Bedeutung der Stadt, die von 1821 bis 1974 Kreissitz 
war, nicht wiederherstellen. 

Oer folgendeAbschnitt beleuchtetan ausgewiihlten Beispielen das Leben in der mittelalter
lichen Stadt Fritzlar, die mit dem 1274 angekauften Vogteihaus Uber das iilteste Rathaus 
Deutschlands verfugt. Dem 1217 erwahnten Rat gehorten zwei Btirgermeister und zwOlfSchof
fen an. Trotz haufiger Auseinandersetzungen mit den urn Mitspracherecht ringenden ZUnften 
blieb das patrizische Regiment bis in die Neuzeit bestehen. Die seit 1280 bezeugte Neustadt 
hane bis zu ihrer Vereinigung mit der Altstadt 1464 eine eigene Verfassung. Die repriisentati
ven Fachwerkhauser und der Rolandsbrunnen lassen den frUheren wirtschaftlichen Rang 
Fritzlars erkennen, das in der Michaelisbruderschaft eine der ersten kaufmiinnischen Vereini 
gungen Deutschlands besaB. Schon frUh entwickelten sich Markte, die aus der verkehrsgUnsti
gen Lage des Ortes im Mittelalter ihren Nutzen zogen. Weiter als in anderen hessischen Stiid
ten laBt sich die Fritzlarer MUnzstiitte zurUckverfolgen, die im 15. Jahrhundert im Zuge der 
politischen Entmachtung und des wirtschaftlichen Niedergangs der Stadt die Pragungen ein
stellte. Weitere Gegenstiinde der Betrachtung sind die Stadtsiegel, die Strallen und BrUcken, 
das zwischen 1580 und 1590 errichtete Hochzeitshaus und die Kirchen, KJosterund Kapellen in 
Frilzlar, von denen der St. Petri-Dom das bedeutendste Bauwerk isl. DaB Fritzlar im Mittel
alter der am stiirkslen befestigte Ort in Hessengewesen ist, verdeutlichen die Stadtmauern und 
TUnne, von denen zwolf noch erhalten sind, darunter der fUr Besucher zugangliche Graue 
Turrn, der im Mittelalter SignaJstation rur die an den Fritzlarer Gemarkungsgrenzen stehen
den Warten war. St([an Hartmann 

700 Jahre Arenborn 1288-1988 . Schrift zum Jubiliiumsfest vom 24. bis 27. Juni 1988. 
Hrsg. vom Gemeindevorstand der Gemeinde Oberweser. Oberweser-Arenborn 1988, 148 5., 
zahlr. Abb. i. T. 

Oer dem 700jahrigen JubiHium Arenborns gewidmete Band beginnt mit einem AbriB der 
Geschichte dieses Orts, der in einer Urkunde vom 25. August 1288 erstmals erwahnt wird. Aus 
ihr geht hervor, daB Atenborn damals ZUt Butg Gieselwetdet gehorte und mit ihr von den Her
zogen Albert und Wilhelm von Braunschweig an den Grafen OUo von Eberstein verpflindet 
wurde. oer Name des vielleicht aus einer Fischetsiedlung des Klosters Bursfelde entstande
nen Orts dUrfte eher aufWasserbtunnen als auf Ahornbaume zurUckzufUhren sein. 1409 wird 
Arenborn erneut in Verbindung mil dem Burgbesitz von Gieselwerder genannt, der unler den 
Vettern Dietrich und Hildebrand von Hardenberg aufgeteiIt wurde. Genauere Hinweise Uber 
die Bevt>lkerungs- und Sozialstruktur Arenborns vermitteln das Salbuch des Amtes Giesel
werder von 1551 und eine Spezialbeschreibung dieser Dorfschaft aus dem Jahre 1785. Letztere 
verzeichnet50 Feuerstiitten mit248 Einwohnern, d. h. einen Bevt>lkerungsanstieg urn das Vier
fache gegenUber 1551. Weitere Belege aus den Quellen verdeutlichen, daB der Flachsanbau und 
die Verarbeitung des Flachses eine grolle Rolle in Arenborn spielten, im Jahre 1891 die Hute
rechtsablt>sungen endgUltigabgewickelt waren., 1908 eine Wasserleitunggelegt wurde,1912 die 
Einweihung der Arenborner Kirche erfolgte, 1934 ein neues Schulgebaude bezogen werden 
konnte, 1945/46 viele Vertriebene aus dem Osten eine neue Heimat in Arenborn fanden und 
der Ort am I. Februar 1971 in der neuen Grollgemeinde Oberweser aufging. Erganzt werden 
diese Ausruhrungen durch die aUerdings 1Uckenhafte Nennung der Arenborner Burgermei
ster, die bis 1824 als "Grebe" bezeichnet wurden, der Mitglieder des OrtsbeiralS seit 1971 und 
der Einwohnerzahlen und Viehzii.hlungen in bestimmten Stichjahren. 

Im foigenden wird mit der vom Holzhauser Pfarrer Johann Christian Martin verfaBten Be
schreibung Arenborns um das Jaht 1788 eine wichtige QueUe zur Ortsgeschichte vorgestellt. 
Weitere Abschnitte behandeln Arenborns Bausubstanz und das Oorfbild - hervorzuheben ist 
hier die dominierende Fachwerkbauweise - , das kirchliche Leben in Heisebeck und Arenborn 
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auf der G rundlage von Kirchen- und KonventsbOchern, die Bedeutung des Waldgebiets zwi 
schen Schwi..i lme und Nieme ru r die Geschicht e Arenborns, die 1984 von Erfo lg gekronten 
BemO hu ngen Arenborns, zum schonslen Dorf Hessens zu werden, die Ein richtung einer Hei· 
matstube in Arenbo rn zur Erhaltung und Pflege dorflicher Stru kturen. Sitten und Geb rauche, 
die EntwickJung des Dorfes als Ortsleil der G emeinde Obe rwese r nach 1971 und das dorfli che 
Leben im Wandel der Zeiten, wobei Kirche und Schule sowie das Ve reinsleben besondere Er· 
wahnung finden. Ei ne AufsteUung Obe r Inves titionen der Ge mei nde Oberweser in Arenborn 
von 1971 bis 1988 laBt das groBe Engagement in den Bereichen Landschaftspflege und Dorf· 
erneuerung und die Wandlung Arenborns zu einem F remdenve rkehrsort erkennen. Am 
Schlu B sind die in Anekdoten fes tgehaltenen Sitten und Gebrauche der Arenborn er - z. B. das 
u uten de r Glocken bei TodesfaUen urn 19 Uhr, das Anzli nden der Osterfeuer, das Waldmei · 
stersammeln am Himmel fahrtstag und der Pfingstschabe rnack der Juge nd - zusammenge
ste llt. Erwahnenswert ist, daB der letzte Schweinehirt in Hessen ein Are nborner gewesen ist. 

Wenn das Bandchen auch ni cht den Anspruch erheben kann, eine Do rfgeschi chte von 
Arenbo rn zu sein, so be rlihrt es doch zahlreiche Aspekte, di e durchaus lesenswert si nd und 
unsere Kenntnisse Ober das im nordli chsten Teil des Hessenlandes gelegene Arenbo rn e rwei· 
tern. Sttifan Hartmann 

End e, Thomas: Gottstreu und Gewissenruh. Zwei Waldense rkolonien an der Oberwese r. 
Heft 6 der Obe rweser-Schriften. Oberweser 1988. Hrsg. von und zu beziehen durch di e Ge· 
meinde 3523 Oberweser (Gieselwerder).136 S., 31 Abb., 14 Strichzeichn. sowie Federzeichnu n
gen von W. BOs. 8,50 OM. 

Der Au tor, mOtte rlicherse its selbst ein Nachfahre der Wa1denser aus den Talern von Chi
sane und berei ts mit Aufsatzen zur Refugies-G eschi chte hervorgetre ten, war der geeignete 
Fo rscher fU r diese Monographie. Bis lang war gerade Ober die e rst 1722 gegrtindeten Weserdor· 
fe r keine grofiere Ei nzeldarstellu ng e rschienen un d in den Jahren der Hugenotten-Jubilaen 
langst ti berfci lli g! 

Die zuers t urn 1698/99 in der Schweiz (ZUrich, Bern) untergekommenen G laubensflOcht
linge gelangten unler ihren F Uhrern und Pastoren Henri Arnaud und Jacques Papon in das 
Herzogtum WO rttemberg, wo sie zuerst ostlich von Pfo rzheim siedelten. Franzosenei nfalle 
und andere Widrigkei ten tri eben die Waldenser ab 1720 zunachst bi s PreuBen und, weil es sich 
urn "Iauter Bettle r" handelte, weiter nach Fredericia in JOtland. Aus Landmange l verli eBen die 
Waldenser abe r bereits im Mai 1721 wieder das Danische Konigreich und gelangten Ober 
Allona, das FOrstentum Hannove r endlich in di e hessischen Aufnahmegebiete an der Ober
wese r bei Karlshafen. Gerade di e besondere Entwicklung di ese r beiden Koloni en hat Thomas 
Ende mit grtindlichem Quell enstudium in den Archiven Marburg, Stuttgart (Koloni elisten) 
und verschi edenen Famili en-Aufzeichnungen prazise nachvoll zogen und einzelne, bis her 
angenommene Oaten oder fehl erhafte Oberli eferungen korrigiert. Bereits ein Jahr vor dem 
ersten Gottesdienst in den Kolonien am 16. August im Jahre 1722 sind Mitgli eder der Familie 
Vincent und l ouvenal in Karl shafener KirchenbOchern anzutrefTen! Weitere Zuordnungen zu 
Kirchenbuchdaten der Heimat im heute ital ieni schen Chi sonetal (Pfarramt Mentoull es) erge
ben Stammdaten fli r eine groBere Zahl hessischer Waldenserfami lie n. 

Ei nen bre iten Te il des Bandchens nehmen kirchliche Oaten zur allgemeinen Waldenserge· 
schichte. zum ki rchli chen Kult, zu den Kirchenbauten der beiden Dorfer und zu der franzo
sischen Schule e in. Sprache und Volkstumsfragen, Hausforschungsergeb nisse und Dokumen
tati onen veranschaulichen e ine nunmehr hi stori sche Sonderentwicklung der hess ischen 
"Franzosen"-Dorfe r an der Weser aufden Rodungsflachen des os tlichen Reinhardswaldes. Die 
sozialgeschi chtlichen Aspekte und der Oberl ebenskampf di ese r Armsten unter den Refugi es 
in den ersten l ahrhunderten werden auf knappem Raum Oberze ugend dargesteUt und auch 
durch Quellenangaben hinreichend belegt. Wes halbjedoch der Autor gerade die im Raum Kas
sel und Hofgeismar durchaus gelaufige Literatu r nicht e rwahnt, ist ni cht ganz einsichtig; so 
fehlt jeder Hinweis auf den Band .,Auf Einladung des Landgrafen. Beitrage l ur Geschichte der 
Hugenotten und Waldense r in Nordhessen" (hrsg. H. Burmeiste r, Kasse11985), der alle in zwei 
Beitrage von T. Ende zu den beiden Waldenserdorfern enthalt ! Eine eventuell e waldensische 
Bescheidenheit des Autors war gewiB Obertrieben, und weite re Zitate und Angaben hatten di e 
schone und sehr lesenswerte Monographie durchaus noch bereichert . Ein ausgesprochen 
preiswerte r und empfehlenswerter Band, der eine groBere Verbreitung verdient, die knappen 
Festschriften von 1922 sind kaum noch bekannt oder wie jene von 1972 langst vergriffen. 

Siegfried Lotze 
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C arl , Dieter : Chro nik Breuna mit Rhoda. Hrsg. vom Gemeindevorstand Breuna. Breuna 
1988, 290 S., zahl r. Abb. 

Mit der "Chronik Breuna mit Rhoda" liegt ei ne weite re ortsgeschi chtl iche Arbeit aus dem 
Altkrei s Wolfhagen - heute Landkreis Kassel - vor, di e durch eine ArbeitsbeschafTungsmaB
nahme ermoglicht worden ist, ahnlich wie schon in Naumburg-Elbenberg, Emstal-Balhorn 
und Habichtswald-Ehlen. Auch wenn das 290 Sei len umfasse nde Buch dem VolI stiindigke its
anspruch einer Chro nik ni cht genilgen kann, ist es gleichwohl erfreulich fes tzus tell en, daB 
auch dieses Werk einer "neuen G enerati on" von Ortsgeschichten zuzurechnen ist, die in lesba
re r Form und damit mil wi ssenschaftli chem Apparat versehen di e Geschichte e ines begrenz
ten, lokalen Berei chs ausa rbeiten. 

Das Such besteht aus der e ige nti ichen Do rfchronik und behandelt dort di e Vorgeschichte, 
die Bedeutung des Ortsnamens, di e Ersterwahnung, den ortl ichen Adel, die Reformation und 
den 30jahrigen Kri eg, es kommt von Rechtsstreitigkeiten mit der Herrschaft bi s zur Beschrei
bung der gegenwartigen kommunalen Verhaltni sse. Es fo lgen Einzeldars tellunge n zur Schu le, 
zur Ki rche und zur jildischen DorfbevOl kerung sowie zur Milnzgeschichte von Hessen-Kassel. 
Umfangreiche Quell en- und Lite raturangaben schli eBen die Arbe it ab. 

Klaus Diete r Carl, Studienassesso r des Lehramts aus Veil mar, hat wahrend e iner zweijahri
gen ArbeitsbeschafTungs maBnahme vom Oktober 1986 bis September 1988 die "Dorfchronik" 
e rstellt, mit l ohannes Milller (Breuna) im vorgeschichtlichen Teil als Mitautor sowi e unt er 
Verwendung e iner Flurnamenkarte vo n Rolf G erhold (Naumburg). Hervorzuheben ist, daB 
di e geschi chtliche Darslellung das Spannungsverhaltnis zwischen Dorfbevolkerung und 
Grundherrschaft. aber auch di e sonst oft a ls Tabuzone behandelte Zeit des Dritten Reiches bis 
zur jilngs ten Gegenwart ei nschlie8t. Wahrend aber das gegenwartige pol itische Leben brei t 
darges tellt wird - auch der Name des amlierenden Bilrgermeisters wird oft genannt -, fehl en 
ve rglei chbare Informationen zum ki rchlichen Leben. Auffall end ist auch, daB - tro lz des rei ch
haltigen Quell enangebots - di e Darstellung im Kapite l ,,20. l ahrhundert" und in der Ei nzeldar
stellung "Schule" in weiten TeiIen nu r einer Quell e folgt - der Schulchro nik. Die chronologi
sche Aneinanderreihung verschiedener Begebenh ei ten ist dort nicht deutl ich ge nug struktu 
rierl. Die Zeit der Machtergre ifung un d des Dritten Reiches werden zwar erwiihnt, der Autor 
laBt aber deren Analyse vermissen. Die Darstellung der an anderer Stelle abgedruckten Wahl
e rgebnisse, wo raus das Umschlagen des Wahlerverhaltens von der SPD- zur NSDAP-Mehr
heit vo r Ort zwischen 1930 und 1932 hervorgeht, ble ibt sowohl dort als auch im darslell enden 
Teil unkommenti ert (S. 147, 185 fT.). Storend wirken auf den Lese r die im geschi chtl ichen Teil 
ilber viele Seiten abgedrucklen Quell en und Tabellen (S. 70-105, 113-130), unkJar ist auch, 
warum di e Darstellung der hessen-kasselschen Milnzgeschichte in der "Dorfchronik" Platz fin
den mu Ble. 

Abschli eBend bleibt fes tzustell en, daB auch hi er der von einem Au8enstehenden geschrie
benen Ortsgeschichte di e nur zogernd e Mitarbe it aus dem Dorf heraus anzumerken ist. Sie 
hatte sich z. B. in einer Beschreibung der Sitten und Brauche oder in mundartl ichen Bei tragen 
ausdrilcken konnen. Das hat aber nicht nur der Autor zu vertreten, dessen Leistung si ch t rO lz 
der kriti schen Bemerkungen sehen lass en kann, sondern ist wohl auch darauf zu rilckzu fti hre n, 
daB die Dorfchronik ohne konkreten JubilaumsanlaB und damit ohne nachhaltige Beteiligung 
der Bevolkerung erstellt worden ist. 

Erfreuli ch iSI am SchluB der Hinweis, daB die Auflage von 1988 nahezu restlos ausverkauft 
ist. Vo /ker Knoppel 

W i I h e I m i , Ouo, u. T r u B. Manfred : Hagini-Haine und seine Geschichte. Ein Zeugnis aus 
alter Zeit, Frankenberg 1988, 191 S., zahlr. Abb. i . T. 

Zunachst wird die Siedlungsgeschichte Haines und des uml iegenden Raumes behandelt. 
Hier muB fraglich bleiben, ob di e Franken tatsachlich schon 780 e ine Curtis "Hagi ni" anl eglen, 
da keine urkundlichen Belege darilbervorliegen und auch diearchao logischen Zeugnisse daftir 
nicht ausre ichen. Zweifellos lag der 850 erstmals in einer Urkunde Gozmars von AfToldern ge
nannle Ort im G renzbereich zwischen Sachsen und F ranken. Ob er all erdings im Rahmen des 
karolingischen Wachtsys tems gegen die heidni schen Sachsen entstanden is t, laBt sich ali en
falls vermuten. Daftir kann - wie die Vc. ausfUhren - di e strategi sch wi chtige Lage in der Breiten 
Struth sprechen, iiber di e spater die G renze zwischen Hessen-Kassel und Hessen-Darmstadt 
ve rli ef. 1107 wird Haine in einer Schenkungsurkunde des Edelfreien Kunimund an des Kloste r 
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Hersfeld erneut genannt. Zum Verstiindnis des Lesers ware eine Ubersetzung dieser Urkunde 
sinnvoll gewesen. MiBverstiindlich ist die Formulierung, daB nach dem Tode Karls des Gro
Ben ,.leiten groBer und manchmal auch wilder deutscher Geschichte" gefolgt seien. Hier 
dUrfte eine sachlichere Diktion zweckmaBiger sein. Nachdem Haine im Sternerkrieg des 
t4. lahrhunderts zur WUstung geworden ist, verschwindet es flir tangere Zeit im DunkeJ der 
Geschichte und wird erst wieder in den SalbUchern des Amtes Wolkersdorfvon 1570 bis 1585 
als landgrafliche Siedlung genannt. Die Bewohner des neuen Haine kamen aus den benachbar
ten Orten Rennertehausen, ROddenau und Wolkersdorf und kultivierten das wtist liegende 
Land zum zweiten Mal. 

Im folgenden haben die Vc. Quellenaussagen Uber Haine im 17. lahrhundert zusammenge
tragen. Erwahnt werden die Spanndienste der Hainer flir Wolkersdorf, Differenzen zwischen 
Haine und Roddenau Uber die zu leistenden Hausdienste, die Geschichte des Dorfes im Drei
Bigjahrigen Krieg - die Bezeichnung des Landgrafen Moritz als politischen und militarischen 
Dilettanten erscheint in dieser Verabsolutierung zu Uberzogen; bei LandgrafLudwig von Hes
sen-Marburg muB es der IV. (nicht der Ill .) heiBen -, die Schilderuns.eines Pferdediebstahls 
aus dem lahre 1633 und der nach dem Westfalischen Frieden erfolgte Ubergang Haines an das 
Haus Hessen-Kassel. Die Geschichte Haines im 18. lahrhundert ist durch einen Auszug aus 
dem "Lager-, StUck- und Steuerbuch" dieser Dorfschaft von 1786 beJegt. DamaJs hatte der Ori: 
48 Wohnhiiuser mit insgesamt 239 Einwohnern, die hauptsachlich Landwirtschaft betrieben. 
In ihrer Formulierung, es sei flir Hessen die Zeit gewesen, in der seine FUrsten einen schwung
haften Handel mil des Landeskindern betrieben, indem sie sie als Soldaten ins Ausland verlie
hen oder verkauften, verkennen die Vf. vollig, daB Subsidienvertrage damals von den meisten 
deutschen und auch auslandischen Potentaten geschlossen wurden und also zum StH des Zeit
alters gehorten. In Hessen floss en die daraus erzielten Gelder nichtausnahmslos in die Privat
schatulle der Landgrafen, sondern kamen auch dem Landesausbau, der Kultivierungund Wirt
schaft ihres Territorium zugute. 

Das folgende Kapitel behandelt die Kirchengeschichte Haines, das lange Zeit die Dienste 
Roddenauer Pfarrer in Anspruch nahm, obwohl es kirchlich zu Battenfeld gehorte. Der erste 
Lehrer in Haine ist 1716 belegt. 

Der zweite Teil des Buches flihrt alle 70 Hauser des Dorfes nach den ihnen ab 1778 gegebe
nen Hausnummern - sie blieben im wesentlichen bis zur Gebietsreform von 1970verbindlich
auf und verzeichnet auf der Grundlage von KirchenbUchern des Kirchspiels Roddenau fUr 
jedes einzelne Gebaude alle darin seit dem 18. lahrhundert registrierten Bewohner. Diese 
Auflistung vermittelt nicht nur Einblicke in die Bevolkerungs- und Sozialstruktur Haines im 
Wandel der Zeiten, sondern ist dariiber hinaus fUr die Erforschung der biiuerlichten Schichten 
insgeamt von Nutzen. Stefan Hartmann 

Kas sel z u Fuss . 17 Stadtteilrundgange durch Geschichte und Gegenwart. Hrsg. v. Wolfgang 
Rudolph/Werner Simmen. USA, Hamburg 1988, 26,50 DM . 

. . . da stossen Sie au/ ein Haus, das steht zwar nicht mehr da, Sie konnen es aber erahnen ... 
Es ist erschUtternd, was in dies em StadtftihreranZeichen-und Rechtschreibfehlern, sachli

chen Fehlern, Ungenauigkeiten, Fragwtirdigkeiten und grobem Unfug - anscheinend aufdie 
Schnelle - zusammengeschustert worden ist! 

Zunachst ganz banal : Nur wenige der rond 270 Seiten sind ohne Zeichensetzungsfehler 
(ca. 350 sind mUhelos zu zahlen). Etwa 180 Rechtschreibungsfehler zieren den Band, wie Soh
renwald, Elfenbuchen, gothisierend, athmosphiirisch, Tartiiff, Pointilismus, Theatermaganzin, 
Pavillion, Reichsprogromnacht, Augustinus-Orden, der zweite Weltkrieg, Iriigestatt triige, Lehens
wafter usf. Sinnentstellend sind z. B. Muschelka/kbriicken statt Muschelkalkriicken, Unterstadt 
statt Umerneustaedt, Vierteljahresplan statt Vietjahresplan, Besilzer statt Besetzer, der einge
schlossene statt eingeschlagene Weg . .. Man konnte seiteniang fortfahren. Leichtfertig ist auch 
der Umgang mit Namen : Dag Hammerskjald, Philipp der Grossmulige, Jerome, Junkerwerke, 
Ferenspital, Fritzheim statt Froitzheim, Bernl statt Berndt, Dalwig, But/ar, Boschau, mal We/per 
mal Wepler, J. J. stattJ. H. Tischbein - es kommt wohl alles nicht so genau daraufan!! Ein paar 
grammatische Besonderheiten gefallig? Das Kind, dass . .. , lm Beisein von der Witwe ... , Folgen 
zwei verschiedenen Konsonanten aufeinander . .. , Erfloh in eineaufder Fulda wartendes Boolusw. 
Ganze Siitze haben tiberhaupt keinen Sinn: Die Mieter solften einem lnstitut und Museumfiir 
Sepulkralkultur (Grabmalkunde) ansiissigen Arbeitsgemeinschqft Friedhof und Denkmal (AFD) 
als Beitrag derStadtfiir den Aufbau eines eigenen lnstituts und Museums versprochen . .. So steht 
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das wirklich da ! Oder soUte das etwa fortschrittliche Schreibe sein? Wer kasseler Zeitungen 
Iiest, ist ja einjges gewohnt, und die Verfasser der meisten Artikel scheinen keinerlei Skrupel 
beim Umgang mit ihrer MuUersprache zu haben. 

So progressiv wie Grammatik und Rechtschreibung ist auch, wie konnte es anders sein, der 
StH. Einige Proben : Morg~ns und ab~nds streunt du P~nd~lverkehr; ~in~ gesch~it~Strasst; Di~ 
A nvenlskirch~. Sie wurde 1889 eingeweihl. A uch hier leistele AschroffGeburtshilfe; eine Benachba· 
rung; Gebaude sind ganz schon verhubschl; Dennoch meld~/ sie sich unaujJiillig, die nunmehr als 
,na/urlich ' empfundene Rechtskurve; Dergrosst Herkules von Opa Carl (wenn schon salopp, bitte 
Uropa !), Es gibt die GruppeSchwarzer Winkel, die zu sexuellem Missbrauch von Miidchen arbeitet; 
... und errelchen einen Teich, umwachstn von malerischen Weiden, und um das Mass voll zu Ma· 
chen, von einem Schwanenpaar bewohnl ... ; Der Zisselherfng strahlt aus stinem Maul Wasser in 
das runde Becken . . . Ephesus und Kupille helfen ihm dabel . .. ; Der Kurfijrslliess stinen Ho/zum 
Kostiim/est absinken . .. ; ,documen/a ' diest olymplschen Spie/e der zeilgenosslschen Kunst . . . 
braust ein R,qvon Kasstl . .. wie in unregelmiissigen Abstiinden et/o/gender Donnerhall in inter· 
nationale Ohren ... ; Wenn hler Denkmalpfleger ei"'all~n, haben die Leute nichts zu lachen ... ; 
Heu/e gehort derMallenbergkeineswegs zu den ersten Adresstn Kasstls. lm Gegenteil, der schlechte 
RuI dieses Viertels hat Tradition. Noch heute steht oberhalb der Strasst . .. ein Heimjiir deulSch· 
s/iimmige Asusiedler aus der SU, Polen, der CSSR etc . .. . (!!); Oskar Henschel verka,qte stine 
B~silzrechte und 109 damil ins Steuerparadies Schweiz ... ; Schob er stine GaWn Auguste nach 
Schiinfeld ab. die hier auch pflichtschuldigsl submlllerte. 

AIs groben Unfug mu8 man femer Passagen, wie die folgenden betrachten : In der Neuen 
Galerie hiingt .. Die Enthullung d~s Denkmals Fri~drich 11 aul d~m Kasstler Fri~drichsplatz am 14. 
August 17Sr - da /iissl sich die Gegenwart dlrekl vergleichen. Den Platz erkennt man, auch wenn 
das Cqfe Paulus und einlge Kat,ifhiiuser/ehlen, auch wenn keinegriinhaarigen Punks. keine Turkin· 
nen mit umwiekelum Haup/ (!) zwisehen den Burgern der Enthullung des Denkmals zuschauen . .. 
oder . .. SimmershiiustrStrasst, Arnimstrasst, Gellertstrasse und Brenlanostrasst - ein wahrlich 
IiterariseherOrt . .. oder ... wenn wirdas GHK·Geliinde betreten. begegnen wirder Frau wieder. mit 
der diestrSpaziergang begann : Nora PIa tiel (gestorben 1979!) . .. Kunsllloll ist der Aquiiduk/ ein· 
gestunt . . . A,q dem Aquiidukl slnd burgartige Triimmer - Raubritter halten sich In der Zwisehen· 
zeit eingenistel ... - Hierher gehort auch die Mar von der lotal zers/iirten AllStad/ oder die 
Behauptung, LandgrqfCar/ halle hi~r die Plutogrolle errichtet. Ganz schlimm steht es mit dem 
Kasten ,.Hessen·Kassel - die Dynastie": Da ist von Philipp dem GroDmutigen bis ins 19. Jahr· 
hundert nichts zu erwahnen als Schwierigkeiten mit der legitim en Ehe, Matressen und Ehe· 
bruch. Sonst nichts gewesen? 

Man mag zur ideologischen Grundtendenz dieses Filhrers stehen, wie man will , bei sach· 
lichen Fehlem hort die ldeologie auf! Auch hiet nur ein paar Beispiele aus der Fillle : Am 
Kanigsplatz hat es nie eine Synagoge gegeben! Malwida van Meysenbug entstammte nicht 
einem alten hess ischen Adelsgeschlecht! Die Gedenktafel fUr sie ist nicht am BellevueschloD 
angebracht, sondem am Haus Schone Aussicht Nr. 7! Moritz der Gelehrte lie8 im 15. lahr· 
hundert keine Schleuse an der Neuen MuhJe bauen (er regierte mamlich von 1592- 1627). Die 
Ankurbelung der Riistungsindustrie machte die Altstadt nicht zum Angriifsziel der AlIiierten : 
Die Ankurbelung fand 1933/34 statl, die Angriife erfolglen im Zweiten Weltkrieg (Nachhilfe: 
1939-1945). LandgrqfWilhelm 11. (1821-1847) trat nicht an Osterreichs Seite in den Krieg 1866 
ein, denn er war 1866 schon tot. Au8erdem sind die hessischen Landgrafen sei t 1803 Kurfur· 
sten. Naturlich muB auch der unausrottbare "Soldatenverkaur" Friedrichs 11. wieder fUr einige 
Zeilen herhalten. Hier ware die einschlagige Literatur zu empfehlen, aber die pa8t wohl nicht 
ins vorgefa8te extreme Weltbild. - Das Eingangsgebaude des Stadtkrankenhauses (1892 if.) 
stammt nicht aus derGrilnderzeit (Nachhilfe : 1871-1873). - In Wilhelmshohe haben nie Kahn· 
partien stattgefunden! - General von Steuben stammt nicht aus der Nahe Kassels, es sei denn, 
man rechnet Magdeburg zur naheren Umgebung. - Laut HNA vom 4. Apri11978 hat der dama· 
lige Leulnant Dirk Uhse im Auftrag des Generalmajors von Erxleben die Stadt Kassel1945 an 
die AmerikanerUbergeben, nicht Henner BischofT! VgI . auch ZHG 64/65 . - Den Mitteltrakt des 
Schlosses Wilhelmshohe brauchte Kurfurst Wilhelm 1. nach seiner RUckkehr 1815 nicht bauen 
zu lassen, denn er stand (laut Dehio, nachlesen!!) schon sei t 1798. - Der Eingang des Stadtparks 
befand sich in der Garde~u.corps·Strasse . Der alte Spohr ist nicht aus Stein, sondem aus 
Bronze, wov~n man sich leicht ilberzeugen kann (hingehen, Leute!). 

Volliger Unsinn sind auch Geistesblitze wie: 10800 Schii/er bade/en bei Gerhardt, als 19]3 
das S/iidtisehe (Fluss·) Bad eroffnet wurde. oder die Feststellung, am Boddiger Berg habe sich im 
Mittelalter ein Drittel der deutschen Rebflachen befunden usf. usf. 

Hat denn da kein Mensch Korrektur gelesen? Schamt sich denn da niemand? Die Aufga· 
ben eines Herausgebers beschranken sich doch nicht auf das Einsammeln der Manuskripte 
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und deren Weilerl eitung an die Druckerei . Ein derart unausgegorenes Sammelsurium darf ein 
Herausgeber nicht durchgehen Jassen. DaB manche JournaJislen, manche Sludenlen und man
che Abso lventen der GhK es nicht besser wissen (wollen) und konnen (wollen) - Schwamm 
drUber ; daB man abe r einen leibhaftigen GhK-Professor solchen entsetzlichen Unfug verzap
fen laBt ... 

Flir di e Herausgeber: Das Inhaltsverzeichnis und die KapiteJtiberschriften in Obereinstim
mung zu bringen, dUrfte ni cht schwerfallen, ebenso nicht die Kontrolle der Bildunterschriften : 
"Die alte Hauptstrasse" (Harleshausen) ist mit einem Photo des Henschelplatzes verse hen. 

Der Verlag so lite einen gelernten Lektor einstell en, der etwas von seinem Fach ve rsteht, 
und vielleicht einen Setzer, der der deutschen Sprache machtig ist. 

Sehr prakti sch ist di e schlechte Leimung: Nach mehrmaligem Durchblatt ern fall en einem 
einzelne Blatter in di e Hand, so daB man das jeweils zu ben ut zen de Kapitel beQuem in di e 
Tasche stecken kann. 

Test : Mangelhaft, vom Kaufdringend abzuraten ! 
Frage : Was hodd do dann da vom Schduss verzabbel ? Wilhelm Engelbach 

Louise ndorf 1688 -1 988 - Ursprung und EntwickJung einer Hugenottenkolonie. Hrsg. 
vom Magistral der Stadt Frankenau. Korbach/ Bad Wildungen : Verlag Wilhelm Bing 1988, 
256 S., 94 sw. Abb. 

Es ist schon verwunderl ich, daB bei der bereits umfangreich vorliegenden Literatur liberdie 
nordhessischen Hugenottenkolonien - Waiter Mogk nennt in seiner im vorliegenden Band 
enthaltenen Bibl iographie all ein fUr Louisendorf liber 120 Titel - Hir die Feslschriften zu den 
Jubi laen immer wieder bisher unbekanntes Quellenmaterial ausgewertet werden kann. 50 
macht auch BUrgermeister JUrgen Henrich als Vertreter des Herausgebers daraufaufmerksam: 
.,Dieses Buch will liber di e bekannten Tatsachen hinausgehen, var all em noch unbekannte Tat
sachen und Zusammenhiinge fes tstell en und liberdies Aussagen zum Verstiindnis des damali
gen Geschehens und der beteiligten Menschen machen." 

ErHillt die Publikation diese AnkUndigung? 
Am Anfang der Schrift steht ein umfangreicher und grundlegender Beitrag van Heinrich 

Boucsein, der sich schan durch andere Arbei ten zur Hugenottengeschichte als Kenner der 
Materi e ausgewiesen hat. Er liberschreibt seine AusHihrungen "Vom Diais nach Oberhessen 
ins Refuge Hammonhausen-Louisendorf" und beschaftigt si ch zuerst mil den Herkunftsgebie
ten der Fltichtli nge. Diese r Ausgangspunkt is t Hir die folgenden AusHihrungen gut gewiihlt, 
erleichlert er dem Leser doch das Vers tandnis vieler Fragen zu den politischen und geographi
schen Verhaltnissen sowie zu den LebensumsUinden der FIUchtlinge vor 300 Jahren in ihrer 
Heimat. In einem zwei ten Abschnitt befaBt Boucsein sich mil der Fluchl, danach mit dem 
Siedelplatz "Hammanhausen" und schlieBlich mit dem Ansiedlungsvorgang. Immer wieder 
vo rgenommene Vergleiche mil Schwabendorf bei Rauschenberg machen die besondere Lage 
Louisendorfs deutlich. Den AbschluB der AusfUhrungen bilden in einem vie rten Kapitel die 
Kurzbiographien der Koloniegrilnder. In diesem die Familienkunde behandelnden Abschnitt 
hatten sich vor allem die Genealogen differenzie rtere Quellenbelege gewtinscht. Pauschal
angaben helfen bei erganzenden Forschungen nur wenig weiter. 

Ingrid Bremmer beschiiftigl sich in einem zweiten Beilrag mil der Entwicklung der Kolonie 
nach der schweren Aufbauze it zum oberhessischen Dorf. Nach einem kurzen Sl ick auf die all
gemeine Entwicklung setzt si ch die Verfasserin mit der Gemeindeverwaltung, mit Problemen 
de r Sprachentwicklung und mil dem Brauchtum ause inander. 

Mit der Kirche und dem kirchlichen Leben befaBI sich Pfarrer Kurt Schroter. Er beschreibt 
die kirchlichen Institutionen und ihre Arbei t, besonders di e des Presbyteriums, das Amt des 
Pfarrers, des Kas ten- und Schulmeisters. Beri..icksichtigung finden weiter der Gottesdienst und 
se ine Gestaltung. die Ministerialhandlungen und die Tiitigkeit des franzQsi schen Inspekteurs. 
Betrachtet werden auch die Besonderheiten der Gemeinde in dieser Zei t, z. B. die Sprachlage, 
der Sprachenstreit von 1869 und der Slreik von 1885 gegen die 5ynodalordnung. 

Dem Louisendorfer Franzosisch ist ein eigener Abschnitt gewidmet. Carla Lichtenthal
Millequant behandelt auf der Grundlage der Arbeitse rgebnisse ihrer Dissertation von 1969 die 
Besonderheiten der .,Sprachinsel Louisendorf". Auch der Schule gilt ein selbstlindiger Ab
schnitt. Er stammt aus der Feder des langjiihrigen Lehrers der Gemeinde. Hans-JosefFiebig 
be ri chtet anschaulich und mit Sachkenntnis Uber die dorniche Einrichtung, die er fast zwanzig 
Jahre betreut hat. 
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Bedeu tsam erscheint dem Rezensenten auch der Beitrag 'Ion Gerhard Bastet, de r das Part
nerschafts'lerhaltnis der kJ ei nen Ge meinde zur Stadt DI E behandelt. Die Rtickwendung in di e 
Heirnat der Vater - ein Teil der RHugies karn seinerzeit aus 01 E - und di e BegrUndung neuer 
Freundschaften zu Menschen in dieser Heimat sind eine schone und lohnende Aufgabe. DaO 
diese Part nerschaft Bestand haben wi rd,zeigt die Chronik der gemeinsamen Begegnungen, die 
bis 1952 zurUckreicht und ei ne kontinuierliche Arbei t dokument ie rt. 

Ei nen sinn'loll en SchluO der Schri ft bilden eine Ubersicht de r Louisendorfer Hausbesitze r 
'Ion etwa 1700 bis zur Gege nwart und di e be reits angesp rochene, 'Ion Waiter Mogk erarbeitete 
Bibliographie zu r Ortsgeschichte. Da Mogk auch die Tageszei tungen nach Beitriigen ausgewe r
tet hat, ist eine weitermhrende Forschungsarbeit gut moglich. 

Nach Wertung der in der Festschri ft neu eingebrachten Erkenntni sse is t fes tzusteHen, daO 
die Anktindigung des Herausgebe rs ihre Berechtigung hat. Aufgrund di eses Sach'le rhaltes 
unterscheidet sich die Louisendorfer Schri ft nicht nu r auOe rlich (z. B. du rch de n wohltuenden 
Verzicht auf Werbung und im du rchdachten Layout), sondern auch inhaltl ich 'Ion den Ubli
chen Publ ikati onen zu lubil aumsfesten. Sie kann deshalb alien interessierten Lesern uneinge
schrankt empfohlen werden. Friedrich-Karl Boas 

Re i c h e n ba c he r B I a t t e r. Heimatkundl iche Bei trage des Burg'lereins Reichenbach e. V. 
Hrsg. 'Io n Ernst Froelich und G tinter Bauer. - Hessisch Lichtenau : E. K. A. Froe lich Verlag, 
Heft 5, 1987, 152 S. und sw. Abb.; Heft 6, 1988, 148 S., sw. Abb.; tibe r den Verein zu beziehen. 

Die berei ts in diese r Zei tschrift Bd. 93, 1988, S. 267 'Iorgestellten ,.Reichenbacher Blatter" 
selzen ih re gute Traditi on mit Ausgaben aus 1987 und 1988 fort. Renommierte Auto ren wie Eri
ka Wegner ("Die Kasse ler l enoi r-Stiftung und das Bad Slia{:") , Ernst Froel ich ( .. Vo n den alten 
Si tten und Gebrauchen. Ostern und Pfi ngsten in Fti rstenhagen"), Agnes Huck ( .. Pri'lileg und 
Press ion - leben mi t dem Braurecht, namentlich Das Aufbegehren de r Do rfschaft Quentel") 
und Georg Koch ("Die G rann Reichenbach") geben Heft 5 ein beachtliches Ni'leau. Auch 
we nn Koch in de r Hauptsache die Forschungse rgebnisse 'Ion 10achim Kti hn ("Das Ende einer 
Dynastie - Kurhessische Hofgeschichten 1821-1866", Berlin 1929) refe rie rt, bleibt der Beitrag 
lesenswert, nicht nur, wei l Kti hns Arbei t heute nur schwer zugan gl ich ist. 

Heft 6 beginnt mit ei nen Nachdruck ei ner Arbeit aus .. Das Werraland" 'Ion Eli sabeth Riegel 
tiber Burka rd Waldis aus Allendorfan der Werra. Die AusfU hru nge n tiber den ZinngieOer und 
Dich ter de r Reformationszei t mit seinen Beziehunge n zu All endorf und Abterode 'Iervollstan
dige n unse r Bild tiber di esen Zei tabschnitt und rechtfertigen deshalb einen Nachdruck. 

Nicht unin te ressant ist auch Geo rg Kochs Arbeit tiber den DreiOigia hrigen Krieg, weil sie 
die lokale n Ereigni sse aus und urn Hessisch Lichtenau in einen groOeren Zusammenhang 
steUt. Leider gi bt Koch nicht an, nac h welcher Literatur er gearbei tet hat. Der Hinweis auf 
Ktither und sein Historisches Ortslex ikon reicht fU r eine Gesamtda rstellung dieser Art ni cht 
aus. Der Verzicht auf di e Beigabe eines wissenschaftlichen Anmerkungsapparates und eines 
Verzeichni sses de r benutzten Literat ur mindert den Wert einer Arbeit erheblich. Auf di esen 
Sach'lerhalt soli ten die Herausgebe r zuktinftig bei der Annahme 'Ion Arbeiten achten. 

Unter diesem Mangelleiden leide r auch di e sonst lesenswerten AusfU hrungen 'Ion Karl 
Mengel tiber Harmuthsachsen. Einer aufmerksamen Lekttire zu empfehlen is t der Beitrag 'Io n 
Agnes Huck: "l eben unter Strohdachem ". Er biete t zahlreiche Fakten zur Frage des Brand
schutzes, die die neiOige Forscherin bei ihren Studien in den Archi'len "eingesammelt" har. 
Arbei ten dieser und ah nlicher Art sol lten die Herausgeber zukti nftig be'lorzugt pub lizieren. 

Friedrich-Karl Boas 

A I t ha us, Sigrid : Hugenott endorfer urn Marburg und Frankenberg. Frauenbe rg, Schwaben
dorf, Hert ingshausen, Wolfskaute, Loui sendorf, Todenhausen, Wiesenfe ld . Marburg : Hitze
rot h Verl ag 1989 (Landeskundl iche Bildbande 2). 

Die Geschichte der "Hugenotten und Wal denser", die in Folge der an tiprotes tant ischen 
Rel igio nspoli tik Ludwigs XIV., die mit der Revokation des Edikts 'Ion Nantes am 18. Oktobe r 
1685 ihren H6hepunkt erreicht e, Frankreich 'Ierlassen und in den protestantischen europai
schen Nachbarlandern Aufnahme suchen muOten, fand in j tingster Zei t wiederholt das Inter
esse der Fachgelehrten und einer his torisch interessierten ()fTentl ichkeit. 

Der 300. Jahrestag ihrer G rtindung bot den Dorfern und Stadten (bzw. Stadtt eilen) huge
notti schen und waldensischen Ursprungs Anla!!, in kulturellen und wissenschnftlichen Veran
staltungen (z. B. di e Auss tellungen in Berlin, Erlangen, Kassel und Hofgeismar) und in einer 
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Ftille von Publikationen, die in vielen Fallen auf eine Tradition in der Landesgeschichtsschrei
bung zurtickgreifen konnten, auf das Schicksal dieser FHichtlingsgruppe hinzuweisen, die in 
ihren Aufnahmelandern auf zahlreichen Gebieten zu groBer Bedeutung und weitreichendem 
EinfluB gelangten. 

Diesem Jubilaum und dem zunehmenden Interesse an regional- und lokalgeschichtlichen 
Fragestellungen verdankt das vorliegende Buch von Sigrid Althaus tiber die Ansiedlung der 
Hugenotten und Waldenser im oberhessischen Teil der Landgrafschaft Hessen-Kassel seine 
Entstehung. 

Landgraf Karl von Hessen-Kassel hatte sich schon frtih durch die Ausstellung von Privile
gien (Freyheits Concession vom April 1685) urn die Ansiedlung verfolgter Hugenotten bemtiht. 
in derwoh1begrtindeten Absicht, qualifizierte Arbeitskriifte und Kapital in sein Land zu holen. 

Erst der groBe FlUchtlingsstrom machte die Ansiedlung in dem fUr die Niederlassung zu
nachst nicht vorgesehenen Oberfurstentum notwendig. 

Im Zeitraum von 1687 und 1720 wurden sieben Hugenottendorfer in der Umgebung von 
Marburg und Frankenberg neu gegri.i.ndet oder als Anbausiedlung neu errichtet (Toden
hausen). 

Anschaulich schildert Sigrid Althaus die Geschichte der weitgehend rnittellosen Refugies 
in der neuen Heimat : die rechtlichen, administrativen, wirtschaftlichen und sozialen Pro
bleme bei der Grtindung und in der Phase des Aufbaus und der erst spat erreichten Konsolidie
rung ; die materielle Not und die Abhangigkeit von staatiichen und privaten Untersttitzungen ; 
die Bemtihungen, al s Handwerker oder durch die Strumpfweberei , Wollkammerei und WolI
spinnerei zu bescheidenem Wohlstand zu gelangen (SchwabendorO; die auf juristischem 
Wege oder handfest ausgetragenen Konflikte mit den Nachbargemeinden ; das in den ersten 
Einwanderergenerationen zu erkennende Bestreben, im kulturellen und religiosen Bereich 
Identitat zu bewahren. 

Durch die Beri.i.cksichtigung einer Vielzahl von Aspekten (Siedlungswesen, Architektur, 
Kirchengeschichte, Sprachentwicklung, Brauchtum etc.) versucht Sigrid Althaus, ein umfas
sendes Bild von den einzelnen Dorfem zu geben. Ungeachtet der Parallelen versteht sie es, 
Unterschiede zwischen den Kolonien herauszustellen. Die Besonderheit der Privatgrtindun
gen Frauenberg und Hertingshausen mit ihrem verhaltnismaBig bescheidenen Wohlstand im 
Kreise der armen Hugenottendorfer wird ebenso deutlich wie die besondere Lage Louisen
dorfs. 

Aufgrund der Beschriinkungen auf den hugenottischen Aspekt konnen die Darstellungen 
jedoch nur partiell den Anspruch an eine umfassende Ortsgeschichte erfuUen. Unverkennbar 
liegt der Schwerpunkt auf der Phase der Ortsgeschichte, in der das hugenottische und walden
sische Moment bestimmend war. 

Der Anhang enthalt neben einem hilfreichen Person en- und Ortsregister eine in kompri
mierter Form verfaBte Geschichte der Hugenotten und Waldenser und Erlauterungen zu 
BegrifTen aus dem hugenotti schen Leben. Eine Liste der Einwohner mit franzosischen Fami
liennamen (Stand: 1. Oktober 1988) versucht Kontinuitiit deutlich zu machen. 

Bei 147 Abbildungen im Band kommt den llIustrationen neben dem Text ein g1ei chberech
tigter Rang zu : Mit groBer Akribie hat Sigrid Althaus ein umfangreiches Bildmaterial aus 
Staats-, Stadt- und Privatarchiven, Museen und Staatlichen Kunstsammlungen zusammenge
tragen und sinnvoll zu den angesprochenen Themenbereichen in Verbindung gesetzt. 

Die abgebildeten privaten und amtlichen Schriftstucke (Gesuche, Vertriige, Besoldungs
listen etc.), Auszuge aus religiosen Schriften, Karten, Grundrisse, Bebauungsplane, Portriits, 
Kult- und Gebrauchsgegenstande sowie Innen- und AuBenansichten hugenottischer Kirchen 
und Hauser lassen das Beschriebene anschaulich werden, ohne daB die Bilder dabei ihre eigene 
Aussagekraft verlieren. 

Das von der Autorin formulierte Ziel, das .. immer wieder aktuelle Thema der Hugenotten 
im Zusammenspiel von Wort und Bild in aUer Einfachheit" (5. 7) darzustellen, kann durchaus 
als erreicht bezeichnet werden. 

Auf die Fragejedoch, worin die Aktualitat der Hugenotten nun besteht, nachdem die "Welt 
der g1aubensstarken Hugenotten in den eigens fUr sie angelegten Siedlungen ... schon lange 
untergegangen (ist)" (S. 140), vermag das Buch keine eindeutige Antwort zu geben. 

Liegt die Aktualitat in der Besonderheit der franzosisch-reformierten Refugies (Glaubens
festigkeit, Strebsamkeit etc.) begri.i.ndet, oder darin, daB das Schicksal der HugenoUen und 
Waldenser - losgelost vom konkreten historischen Geschehen - einerseits auf die mit dem 
BegrifT der Toleranz verbundenen Prinzipien der Glaubens- und Gewissensfreiheit und des 
Asyis hinweist und andererseits an die Bereitschaft der Menschen erinnert. unter groBen per
sonlichen Nachteilen an ihrer Oberzeugung festzuhalten? Michoe/ Schmitt 
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700 J a h re H es s i sch Li ch te na u 1289-1989 . Beitriige zur Heimatkunde, hrsg. v. d. Stadt 
Hessisch Lichtenau ; Red.: Arbeitskreis ,.Heimatbuch" mit Georg Koch, Georg Heyner, 
Johann Frank, WaJter MUhlhausen, GOnter Bauer. Melsungen : Gutenberg 1989, 343 S., zahlr. 
Abb. u. Ktn. 

Es pe I ag e , Georg, und Va up el , Dieter: 700 Jahre Hessisch Lichtenau. Ein erganzender Bei· 
trag zur Heimatkunde : Rtistungsproduktion in "Friedland". Die Fabrik Hessisch Lichtenau 
zur Verwertung chernischer Erzeugnisse G. m. b. H., hrsg. v. d. Geschichtswerkstatt Hessisch 
Lichtenau/ Hirschhagen. Witzenhausen : Ekopan Verlag 1989, 32 S., 4 Abb. 

Rechtzeitig zum 700jahrigen Jubilaum derStadt Hessisch Lichtenau legte ein eigens des we· 
gen gebildeter Arbeitskreis das Ergebnis seiner dreijahrigen BemUhungen vor. Es handelt sich 
dabei urn eine Sammlung sich als recht heterogen erweisender "Beitriige zur Heimatkunde", 
mit der die seit langern vergrifTene umfassende wissenschanIiche Stadtgeschichte (mil Urkun· 
denbuch) Lichtenaus von Gustav Siegel J fortgesetzt, erweitert und aktualisiert werden sollte. 
Die Erreichung dieses Ziels - so muB schon eingangs festgestellt werden - ist dem Arbeitskrei s 
freilich nur in einzelnen Fallen gelungen. Der stattliche Band stellt sich keineswegs als eine aus 
einem GuB zusammengestellte, diesem Anspruch geniigende VerofTentlichung dar. Subtile 
wissenschanIiche Untersuchungen, die unseren Kenntnisstand deutlich vermehren, stehen 
nur vereinzelt neben populiir·wissenschartlichen, einzelne Ausschnitte der Stadtgeschichte 
behandelnden heimatkundlichen Beitriigen und zuweilen ziemlich unvermittelt eingestreuten 
(und gemessen an der im Vorwort formulierten Zielsetzung durchaus entbehrlichen) mund
artli chen Erziihlungen. Am Ende des Bandes folgen zudem einige Beitriige, in denen das heu
tige Lichtenau mit seinen wichtigsten Einrichtungen vorgestellt wird : den Schulen (im An
schluB an einen schulgeschi chtlichen AbriB), den IGrchengemeinden, Behorden und Banken, 
dem Krankenhaus und der Orthopiidischen Klinik, den Vereinen und Verbiinden und selbst 
der Bundeswehr. Auch die Partnerschart mit der belgischen Stadt Dessel findet ihren Nieder· 
schlag. Ober den Sinn zweier Beitriige Uber gleichnamige Orte (S . 284-287) mag man st reiten . 

Oas augenscheinliche Bemiihen, mosJi chst umfassend alle Lebensbereiche der Stadt zu be
rUcksichtigen, fUhrt zu erheblichen Schwierigkeiten, den StofT in einer fUr den Leser leicht 
nachvoUziehbaren inneren Ordnung zusammenzustellen. Eine groBe UntersJiederung der 
Beitriige etwa nach chronologischen Gesichtspunkten (z. B. Vorgeschichte und Mittelalter; 
Die Neuzeit bis 1866 usw.) oder thematischen Schwerpunkten (Kirchen- und Schulgeschichte; 
Die Stadtteile usw.) hiitte da schon etwas Abhilfe schafTen kOnnen. Es wird dem Rez. somit 
kaum erkHirlich, warurn er in einem Teil, der vielleicht die Oberschrirt "Hessisch Lichtenau 
heute" hiitte tragen konnen, plotzlich die (leider ohne jeden Quellennachweis abgefaBte) 
Arbeit von H. J . M ii dIe r Uber das Geschlecht der Meisenbuge (S. 291 f.) findet und warum er 
hier auf den fUr die FrUhzeit der Stadt nun wirklich wi chtigen, und eigentlich an den Anfang 
des Buches gehorenden Wiederabdruck des schon im Hessischen Jahrbuch (1980) erschie· 
nenen Aufsatzes von W. A. Eck hard tUber den KonigshofWatburg(S . 293-296) stollen mull, 
gefolgt von einer Obersicht Uber di e derzeitige Lichtenauer Vereinslandschaft. 

lm folgenden kann nicht auf jeden der iiber 60, in Aufbau und Anspruch sehr unterschied
lichen, z. T. nur Zeitungsartikel-Umfang einnehmenden Beitriige eingegangen werden. Hier 
interessieren vorrangig die historischen Aufsiitze, soweit sie einigermaBen von Belang sind. 
Der Band wird eingeleitet durch naturkundliche Beitrage, in denen geologische, morpholo
gische und naturraumliche Gesichtspunkte dargelegt werden ; auch die Pflanzenwelt um Lich· 
tenau wird berUcks ichtigt. Oer historisch orientierte Teil beginnt mit AusfUhrungen zur Vor
geschichte der StadtgrUndung von G . Koch (S. 26-30), der etwas umstiindlich und weit herge· 
holt, ausgehend von der Frage nach den ersten Bewohnern (" Waren es die Chatten?"S. 26), die 
hessische Friihgeschichte darzulegen versucht, schlieBlich die Wiistungen urn Lichtenau 
benennt, urn dann zur StadtgrUndungsmotivation Heinrichs I. zu kommen, ohne den eben 
schon erwiihnten Aufsatz von Ec k ha rd t (1980) zur Kenntnis zu nehmen. A. B 1 u men S t e i n s 
(S. 30-33) Berechnungen der Oaten mosJicherweise vorgenomrnener "Orientationen" der 
"S tadtachse" Lichtenaus (das hierfur "errechnete" Datum vom 17. Februar 1266 war kein Mitt
woch, sondern ein Dienstag!} und der Thrm-Westmauer der Stadtkirche, urn so die Stadtgrun
dungsphase zeitlich enger einzugrenzen, konnen - wie auch seine daran gekntiprten Mutma· 
Bungen - nur als abenteuerlich bezeichnet werden, zumal er seine "Methode" demonstrativ 
verschweigt ( ... steJ/e ich meine geodiitische Fachrechnung hier nicht niihervor; . .. Meine grund
siitzlich geodiitische Methode ha/te ich daher unler Versch/l(/J). 

Mit seinem akribisch vorgehenden, narnenkundlichen Abrill hat Friedrich S u c k , Von der 
"Lichten Aue" und ihren Nachbarn (S. 38-46), der alle seine Aussagen sorgfaitig belegt, eine 
gelungene und lesenswerte Obersicht beigesteuert, die beirn Beispiel Witzenhausen aber 
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besser di e neuere Literatur hatle rezipi eren mUssen, in der der Ortsname mil guten Argumen· 
ten auf BischofWitta von BUraburg zuriickgefUhrt wird.2 Einen echten Gewinn rur das Buch 
und die Stadtgeschichtsforschung Uberhaupt bildet di e Uber Gustav Siegel weit hinausfUh· 
rende Darstellung W. A. E c khardt s uber "Die Lichtenauer Ratsve rfassung im Mittelalter" 
(S. 47-S4). Wertvolle Beobachtungen Uber $truktur und Zusammensetzung des Rates sowie 
uber den Wahlmodus und den Wandel der Ratsverfassung werden erganzt durch eine Aufste)· 
lung der Lichtenauer Ratslisten zwischen 1294 und IS14 und einen Anhang vorbildlich edierter, 
noch uberwi egend unverofTentlichter Quellen. 

Einige kleinere Artikel von G . Ko c h bzw. G. H e y ne r behandeln ohne wissenschaftlichen 
Anspruch und nicht selten ohne ausreichende Quellen· und Literaturbelege u. a. das alle Rat· 
haus, di e Markte, die MUhien, den aus Lichtenau slamrnenden hess ischen Kanzler Feige, den 
"DreiBigjahrigen Krieg", die Zeil des Konigreichs Westphalen, di e "Kassel·Waldkappeler 
Eisenbahn". Hervorhebenswert ist der Wiederabdruck der von G . H e y n e r bearbeiteten und 
1964 vo n ihm bereits in der Reihe der Hessischen Ortsbeschreibungen als Heft 6verofTentlich· 
ten Katastervo rbeschreibung von 1779, di e als wichtige QueUe recht umfassend Auskunft Uber 
die Stadt am Ende des 18. Jahrhunderts gibt (S. 7S-9S). 

Stadtgeschi chtliches Neuland betreten R. Ri n ne n s 1 a nd (Zur Geschichte der Leinen
weber, S. 100-IOS) und J. Fran k (Das braune G old. Bergbau im Lichtenaur Raum, S. 111-116). 
Ihre wirtschaftsgeschichtlichen Artikel beleuchten bisher in der Stadtgeschi chte nurwenig be
kannte Aspekte, Besonders die Arbeit von Rinnensland bnn wegen der Heranziehung archi
vischer Quell en und der e inschlagigen landesgeschichtlichen Literatur neue Erkenntnisse bei· 
steuern, di e zudem anhand von Tabellen anschauli ch vermitle lt werden. Einen Fortschritt in 
der Stadtgeschichtsschreibung bilden weiter die beiden Arbeilen von G . H ey n e r zur Ent
wicklung der Stadt zwischen 1890 und 1918 (S. 117-134) und wahrend der Weimarer Zeit (Von 
der Novemberrevolution bis 1933, S. 139-1S1). Vf. beschreibt im eesten Aufsatz das gesell· 
schaftli che Leben zur Jahrhundertwende und geht dann - gestu tzt auf stiidti sche Archivalien 
und di e Zeitungen - naher auf die politische Entwicklung und insbesondere auf die der SPD 
ein, um dann die Industrialisierung in der Stadt zu beleuchten. lm zweiten Beilrag orienliert er 
sich ebenso vornehmlich an der wahlpolitischen Entwicklung in Lichtenau, ohne dabei die 
Beschreibung der wirlschaftlichen Lage zu vernachlassigen. Sein Beitrag endet mit dem Dlick 
auf die Ergeb nisse der Marzwahlen 1933 und di e Lage der Vereine zu Beginn der nati onalsozia· 
listischen Herrschafl. 

Herausragend wegen der dargebotenen Informationsdichte und der Vielzahl der angespro
chenen Aspekte sind die allzu bescheiden als "Momentaufnahmen" bezeichneten Ausruhrun
ge n von G . Es pe I age und W. M ii hi ha use n zur Nachkriegsgeschichte (So IS3-174). Damit 
hat diese Zeit e rstmals in der Stadtgeschichtsschreibung eine zusammenfassende Darslellung 
gefunden. Die lebendig geschriebene instruktive Arbeit, die sowohl das AlItagsleben als auch 
den poiiti schen Neuanfang mil alien ihren Problemen anzugeben versucht, hat nur den Schon
heitsfehler, daB auf einen wi ssenschaftlichen Anmerkungsapparat verzichtet wurde ~ dies Ubri
gens mil dem Hinweis, daB eine wissenschqflliche Auf arbeitung . .. anderen vorbehaften bfeiben 
mUsse. Schade, daB hi er e ine Chance vergeben wurde. 

G . H ey n e r le itet die Selbstdarstellu ng der Kirchenge meinden mit einem gut fundierten 
und mil breiter Literaturauswertung abgestUtzten Beitrag zur Geschichte der drei Lichtenauer 
Kirchen ein (S . 205-2IS) . Die Ortsteile Lichtenaus werden in no rmierten Kurzartikeln (S. 236-
247) vo rgestellt, in denen katalogartig hi storische Daten und statistische Nachrichten geboten 
werden und den en aufwendig von jeder Gemeinde eine photographische farbige Gesamt· 
ansicht hinzugefligt wird. Ahnlich enthalt der Beitrag des Kunsthisto rikers G. Se i b , der in ge· 
wohnt solider Art di e Kirchen der Ortstei le lichtenaus beschreibt, von jeder DortKirche eine 
Abbildung (S. 248-255). 

Ein abschliellendes Urteil zu trefTen, nUlt schwer : Ohne Zweife l wird das reprasentativ auf
gemachte und reich mit Abbildungen ausges tattete Buch seine Leser finden. Die Bemiihungen 
der Arbeitsgruppe und insbesondere von G . Heyner, dereinen G roBteil der Beitrage selbst ver
faBt hat, moglichst umfassend zu imformieren, sind anerkennenswert. Das sehr unterschied
liche Niveau der Beitrage, di e mehr oder weniger erkennbare Bereitschaft, das vorhandene 
Quell enmaterial nicht nur auszuschopfen, sondern auch angemessen zu belegen, der jeweils 
sehr verschi eden ausgelegte und eingeloste Anspruch, den "Siegel" zu ergiinzen und fo rtzu
fUhren,laBt das Werk als ein Sammelsurium erscheinen, das deutiicher als vielle icht beabsich
tigt, di e Liicken in der bi sherigen Stadtgeschi chtsforschung ofTenbart. 

Dies sti cht besonders ins Auge bei der im Band unverstandlicherweise unberticksichtigt 
gebliebenen Zeit der na tionalsozialisti schen Herrschaft. Im Vorwort verweist G. Koc h dar· 
auf, daO man einer geplanten (dann aber bis heute doch nicht erschienenen) umfassenden 
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Publikation zur NS-Zeit nichl vorgreifen wollte. Diese Begriindung stehlfreilich aufrechl wack
ligen Beinen : Wer eine Stadtgeschichte .. 700 Jahre Hess. Lichlenau" erwirbl, wird kaum verste
hen, daB ausgerechnetjene zwolf Jahre von 1933-1945 ohne eigene Darstellung geblieben sein 
soil ten. 

DaB noch ein weiterer Aspelc.t der jungsten Stadtgeschichte ohne eigene Darstellung blieb. 
wird erkennbar durch die kurz nach Erscheinen dieses Bandes vorgeJegte - urspriinglich als 
Aufsatz im besprochenen Sammelwerk vorgesehene, dann aber wegen zu spater Abgabe (1) 
nicht mehr aufgenommene - kleine Schrift van G. Espeiage und D. VaupeJ, die hier ab
schlieBend noch anzuzeigen ist. Die beiden Vf. schildern in ihrem ergiinzenden Beilrag zur 
Lichlenauer "Heimalkunde" die Entwicklung und die Verhaltnisse der am Ende mit Hilfe von 
Zwangsverpflichteten und KZ-Haftlingen vorangetriebenen Rustungsproduktion in einem 
SprengstofTwerlc. nahe Hessisch Lichtenau. Leider werden auch in diesem Aufsatz, der nicht 
nur aus bisJang unverzeichneten stiidtischen Alc.ten sch6pft, sondem sich auch aufMaterialien 
mehrere auswartiger Archive stUlZt, keine Quellennachweise gefUhrt. Gleichwohl fUlIt er eine 
wesenlliche Lucke in der bisherigen stadtgeschichtlichen Forschung. die erst befriedigend mil 
der von Espelage zu erwartenden Gesamtdarstellung zur NS-Zeit abgedeckt sein wird. 

In einem ausfUhrlichen Vorwort kritisiert Vaupel die im oben besprochenen Sammelband 
vorgenommeneAusklammerungder NS-Zeit, um die die Verantwortlichen sich vorbeizumogeln 
versucht hatten. Rez. giaubt. angesichts der hier vorgetragenen eindeutigen "Schuldzuwei
sung" etwas zuriiclc.haltender urteilen zu miissen : Die Kritik trifIt mit Recht zwarvorrangig die 
Redaktion des "Heimatbuches", die sich nicht nachhaltig genug urn Autoren fUr eine Abhand
lung zur NS-Zeil in wenn auch nur knappem Zuschnitt bemuht hat; aber sie mUBte doch 
ebenso auch den bzw. die Kritiker selbst trefTen, die ihrerseits den zu erwartenden Mangel 
schon in der Entstehungsphase des Buches erkannt hatten. Ein - zumal bei der Stadt haupt
amtlich in Sachen Erforschung der NS-Zeit angestellter - Bearbeiter hatte doch angesichts 
diese r Sachlage schon irn Vorfeld von sich aus zu mindest eine Kurzfassung erarbeiten und 
anbieten miissen. Herbert Reyer 

J Gustav Siegel : Geschichte der Stadt Lichtenau in Hessen und ihrer Umgebung nebst Nachrich-
ten tiber di e einzelnen Amtsorte und einem Urkundenbuch. - In : ZHG NF 22, 1897. 

2 Karl August Eckhardt: Das Werratal als Vorfeld frankisch-hessischer Politik. -In : ZHG 75176, 
1964/66, S. 61-70. 

K i rto rf u nd da s Eu 6 e rgeri c h t von den Anfangen bis zurGegenwart. Im Namen der Stadt 
Kirtorf hrsg. von Annette Weber-M6ckl, Kirtorf 1989, 400 S., zahlr. Abb. i. T. 

Anla6 der vorliegenden VerofTentlichung ist das 500. Stadtjubilaum von Kirtorf. Anders als 
in den vielen vergleichbaren Ortschroniken wurde hier in breitem Umfang ungedrucktes Quel
lenmateriel aus den Staatsarchiven Darmstadt und Marburg, dem Stadtarchiv Kirtorfund dem 
Samtarchiv der Schenken zu Schweinsberg herangezogen, wodurch di e Darstellung - an ihr 
sind neben der Herausgeberin sechs weilere Autoren beteiligt - erheblich an Farbigkeit und 
Aussagekraft gewinnt. Das erste Kapitel vermittelt einen Oberblick Uber die Geschichte des 
Gleentals bis zum Ausgang des Mittelalters und schildert die Besiedlung dieses Gebiets seit 
der Jungsteinzei t, seine Zuordnung zu Gauen und Grafschaften in der frankischen Zeit, die 
Christiani sierung und kirchliche Gliederung, wobei erwahnenswert is l, daB Kirtorf - derName 
leitet sich von .. Kirchdorf' ab - von Fuldaaus gegriindet wurde und den Mittelpunkt eines eige· 
nen Sendbezirks bildete. die Herrschaftsverhiiltnisse in Mittelalter und Neuzeit und die spat
mittelalterliche WUstungsepoche, die vor allem durch das Wilten der Pest im 14. Jahrhundert 
verursacht wurde. Daran schlie6t die Betrachtung der Friihgeschichte der Ortschaften im 
Eu6ergericht (A rnshain, Gleimenhain, Heimertshausen, Kirtorf, Lehrbach, Ober-Gleen, 
Wahlen) an. In der Geschichte di eser Orte spiegelt sich die dominierende Rolle der Grafen von 
Ziegenhain wider, die hier Vogteirechte ausiibten. 

Das dritte Kapitel beschaftigt sich mit dem Eullergericht, in dem urspriinglich die Schenken 
zu Schweinsberg und die Herren von Romrod gemeinsam Gerichtsfunktionen ausUbten. Spa
ler teilten sich die hessischen Landgrafen und die Schenken in die Gerichtsrechte. deren 
Schulthei6en zunachst gieichberechtigt waren und die hohe und niedere Gerichtsbarkeit 
ausUbten. Die Position der Schweinsberger Schenken im Ohm·Lahn-Raum beruhte aufihrem 
geschickten Talc.tieren zwischen den Mainzer ErzbischOfen und den hessischen Landgrafen 
sowie auf dem Zusammenschlull ihrer Mitgliede r zu einer Ganerbengemeinschaft, die eine 
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Zersplitterung des Besitzes verhinderte.Im Vert rag LandgrafLudwigs I. mit den Schenken von 
1421 wurde letzteren die Hiilfte des EuBergerichts mit all em Zubehor eingerii.umt. Oer hier 
erreichte Status quo wurde allerdings spiiter zugunsten der Landgrafen verandert, deren 
SchultheiB allmahlich das Obergewicht tiber den schenkischen Bevollmachtigten erlangte.Im 
16. lahrhundert verloren die Schenken die hohe Gerichtsbarkeit im EuBergericht, konnten bis 
1803 aber noch ein gewisses Mitspracherecht in burgerlichen Sachen bewahren. 

Oer folgende Abschnitt behandelt die Geschichte der Stadt Kirtorf, die dank ihrer Lage an 
der Kreuzung zweier wi chtiger Fernverbindungswege eine gewisse Zentralfunktion fUr die 
umliegenden Orte innehatte. Oas erste Kirtorfer Stadtsiegel ist aus dem lahre 1489 Uberliefert, 
so daB zumindest zu diesem Zeitpunkt Kirtorf als Stadt bezeichnet werden muB. Nicht korrekt 
ist, daB die Sladt LandgrafWilhelm I. anHiBlich seiner Volljahrigkeit huldigte. Hier durfle viel
mehr Wilhelm Ill. von Oberhessen gemeint sein. Kirtorfs stiidti sche Rechte und Privilegien 
wurden zunachst 1503 von Landgraf Wilhelm 11 ., dann 1567, 1571 und 1605 bestatigt. Sie be
inhaltete n vor all em das Marktrecht, Braukonzess io nen und die Urkundenbesiegelung. Ein 
weiteres Privileg der Stadt war die Befreiung ihrer Btiger von der .. Wolfsjagd" gegen eine Zah
lung von 700 Gulden. Wie in anderen Stadten konnte in Kirtorf nur Burger werden, wer ein 
gewisses Vermogen nachweisen konnte und ein Einzugsgeld bezahlte. Die rechtliche Form der 
Aufnahme war der Btirgereid, der die Verpnichtung zur Einhaltung der stadtischen Gebote 
und Verbote enthielt. An der Spitze der Stadtverwaltung standen sechs RatsschofTen, darunter 
der Btirgermeister, an deren Seite im 18. lahrhundert der .. Rat der Vierer" trat. Erwahnenswert 
ist, daB im 17. lahrhundert in Kirtorf das bestbezahlte stadti sche Amt das des Sladtschreibers 
war. Er erhielt jahrlich 20 Gulden, wahrend dem Btirgermeister nur sechs Gulden zustanden. 
Oas Amt des Gemeindehirten wurde jiihrlich an den Meistbietenden versteigert. Wichtige 
stiidtische Gebaude waren das Rathaus, Brauhaus und Stadtwirtshaus. Kirtorf war Sitz eines 
Stadtgerichts, in dem hauptsachlich Oelikte wie Flurfrevel, Schlagereien und Beleidigungen 
verhandelt wurden . 

Das flinfte Kapitel skizziert die Ortsgeschichte zwischen Reformation und Wiener Kon
greB. Nach dem Tode Philipps des GroBmutigen gehorte Kirtorf zunachst zur Landgrafschaft 
Hessen-Marburg, dann ab 1604 zu Hessen-Darmstadt. Wie in anderen Orten des Hessenlands 
forderte auch in Kirtorf der OreiBigjiihrige Krieg seinen Tribut, wofLir der Bericht der Renterei 
Alsfeld von 1642 ein Beleg ist. Ahnliches gilt fLir den Siebenjahrigen Krieg, in dem Kirtorfwie
derholt franzosische Einquartierung erdulden mu8te. Hinzu kam, da8 in Friedenszeiten die 
Parforcejagden der darmstiidtischen Landgrafen groBen Schaden in Feld und Flur verursach
ten, der allein zu Lasten der LandbevOlkerung ging. 

Die folgenden Kapitel behandeln Handwerk., ZUnfte und Gewerbe - in Kirtorf spielte die 
Leineweberei eine Schltisselrolle -, das Schulwesen - erwahnenswert ist, daB im 17. lahrhun
dert in Kirtorf voriibergehend eine Lateinschule bestand -, bestimmende Faktoren des von 
der Arbeit in Haus und Hof gepragten Alltagslebens, die gesellschaftlichen Verhaltnisse im 
19. lahrhundert, die auf staatlicher Seite von der Restauration gepragt waren und zu einer 
demokratischen Bewegung in Oberhessen ruhrten, deren bedeutendster Vertreter der aus 
Butzbach stammende Friedrich Ludwig Weidig war, di e Geschichte der Judengemeinden in 
Kirtorf und Ober-Gleen - zu ergiinzen ist hier, da8 der Antisemitismus nicht so alt ist wie das 
Nebeneinander von Christen und luden, sondern sich als besondere Ideologie erst im Jelzten 
Viertel des vorigen lahrhunderts entwickelt hat -, den Bauemstand und die landwirtschaft
liche Produktion sowie die Entwicklung von 1871 bis 1945. 

AufschluBreich ist, daB bald nach dem Ersten Weltkrieg der volkisch-antisemitische 
Bauernbund in Kirtorfund Umgebung ein betrachtliches Obergewicht erlangte, was spater der 
NSDAP zugutekommen sollte. 1937 wurden Kirtorf die Stadtrechte entzogen, die es erst 1958 
zuriickerhielt. 1971 wurde Kirtorf mit Arnshain, Gleimenhain, Heimertshausen, Lehrbach, 
Ober-Gleen und WahJen zu einer Gro8gemeinde zusammengeschlossen. 

In einem besonderen Kapitel sind die alten Hauser und FJurnamen in Heimertshausen 
zusammengestellt. Weitere Exkurse haben das k.irchliche Leben und die Apotheker und Arzte 
in Kirtorf, das dortige Vereinsleben und dieArnshainer Kirchen zum Gegenstand. lm Anhang 
ist der Text des Kirtorfer Salbuchs von 1574 und einiger wichtiger Urkunden zur Ortsgeschichte 
abgedruckt. 

Die angezeigte Publikation erweitert unsere Kenntnisse Ober den oberhessischen Grenz
raum in vielen Bereichen. Ihre LektOre wird allerdings durch die allzu groBe Streuung der 
behandellen Fragestellungen erschwert. Angebrachter wiire eine Zusammenfassung in gro
Beren Hauptkomplexen gewesen. So hatte man die poiitische Geschichte geschlossen abhan
dein und danach die einzelnen Sachgebiete wie Wirtschaft, Kirche, Schule etc. betrachten 
konnen. St([an Hartmann 
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Rohrda. Chranik des Darfes 1089-1989. Hrsg. va n Karl Kallmann im Auftrag des Festaus
schusses Rohrda. Eschwege: Verlag A. Rassbach 1989, 436 S., zahlr. Abb. i. T. 

Die dem 900jahrigen Jubilaum der Gemeinde Rohrda gewidmete Chronik schildert zu
nachst die Landschaft des Ringgaus, eines Grenzraums zwischen Hessen und ThUringen, ski z
ziert dann kurz die Var- und FrOhgeschichte mit den dazugehorigen Funden im Ringgau, u . a. 
das Bronzezeitgrab van Netra - ni cht ka rrekt ist die Oleichsetzung van A varen und Hunnen
und wendet sich dann der Ersterwiihnung und frOhen Da rfentwickJung Rohrdas zu . Es wird 
erstmals in einer Urkunde des Mainzer Erzbischafs Ruthard genannt, die durch dessen Ernen
nung zum Erzbischaf frOhestens auf den 25. Juli 1089 datiert werden kann. Die lediglich in 
verHHschter Gestalt Uberl ieferte Urku nde enthalt einen Hinweis auf die Schenkung der pfarr
kirche in Rorenriel durch den Grafen Heinri ch van Northeim an das K10ster in Lippoldsberg. 
Erwahnenswert ist di e mindestens seit 1352 nachweisbare Zweiteilung der Lehnshoheit Uber 
Rohrda in einen hessischen und einen kurpfalzischen Anteil , wobei die Herkunft des letzteren 
bisher ungekHirt ist. 1352 erhi elt Heyse vo n Falken von PfalzgrafLudwig Oliter in Rorenriel zu 
Lehen und nahm etwa zur gleichen leit die WUstung Hanrod als Lehen des hess ischen Land
grafen in Besitz. Sein Bruder Konrad besaB dagegen den Haf Rohrda mit lubehor als hessi
sches Lehen. AufschluBreich ist di e Nennung mehre rer pfalzischer Besi tzungen im Ringga u, 
die vielleicht in Verbindung mit der Boyneburg stehen. Mog1icherweise schenkte Friedrich 
Barbarassa, der sich wiederholt auf der Boynebu rg aufhielt, seinem Stiefbruder Konrad, dem 
Inhaber der rheinischen Pfalzgrafschaft, diese spater als pfalzisch bezeichneten Besitzungen. 
Diese These gehort indes in den Bereich der Spekulation. 

1376 sind erstmals die Bayneburger in Rohrda erwahnt. In diesem Jahr schenkte Heimbra d 
van Boyneburg dem Kloster Germerode die EinkUnfte von einer halben Hufe in Rodinrid. 
Auch das Eschweger Augustinerkloster hatte Besi tzansp rliche in Rohrda, die in Form von 
Fruchtabgaben realisiert wurden. Mit dem Lehnbriefvom 26. Januar 1574 gelangte der kurpfal
zische Bes itzkamplex van den Herren van Falken an die van Herda. Daneben erhi elt Friedrich 
von Eschwege einen kurpfalzischen Lehnbrief liber sein Gut im Dorf Ronried. AlIes das ve r
deutlicht die unUbersichtlichen Besitzverhaltnisse in Rohrda, die immer wieder AnlaB zu 
Streitigkeiten und Prozessen gaben. In Rohrda selbst wurde zwischen "Kirchenmannern" und 
"Pfarrmannern" unterschieden, von denen die ersteren ihre Hauser um die Kirche herum ge
baut hatten und Quasi "Neuzugange" im RechtsgefUge des Da rfes darstellten, wahrend letztere 
auf scha n langer bestehenden Horen, die der pfarrei zi nsbar waren, sa8en. 

Ein weiteres Kapitel befa8t sich mit dem Dorfund der Herrschaft in der frOhen Neuzeit . Die 
Frage, ob der Rohrdaer SchJagmtiller Mattes Ra tbacke ei n "radikale Taufer" war und aus 
rel igiosen Motiven am Pfingstmontag 1530 das Dorf in Schutt und Asche legte, mu8 unbeant
wortet bleiben. Dieser Fall fUhrte indes zum Frankfurter Vertrag zwischen den Familien von 
Falken und von Boyneburg-Honstein, in dem die Gerichtsherrschaft liber Rohrda verbindlich 
ge regeJt wurde. Beide Seiten vereinbarten die Besetzung des Rohrdaer Oerichts mit einer g1ei
chen Anzahl SchofTen und die Einsetzu ng eines den Vertragspartnern ve rpnichteten Gesamt
schultheiBen, wobei die Ernennungjeder Partei alterni erend zustand. Nach dem Auss terben 
der Famili e von Falken trat an ihre Stelle die van Herda im Rohrdaer Samtgericht. Zu den Auf
gaben der Schulthei.l3en gehorte die Bestiitigung der von der Gemeinde gewahlten Heimblir
gen, was wiederholt zu UbergrifTen Anla8 gab. So setzte 1577 der van den Herdas berufene 
Schulthei8 Pappenhiiuse r eigenmachtig Heimbli rgen ein und versuchte, sich Uber die bayne
burgischen Teile des Dorfes den lugrifT zu verschafTen. 

Seit dem 17. Jahrhundert gehorte Rohrda zur Rotenburger Quart. Aus dem dorfli chen 
Lebenjener leit berichtet die vorli egende Ortschronik viele Einzelheiten. Besonderes Aufse
hen erregte ein Ouell zwischen Henrich Philipp von Boyneburg und Hans Friedrich Treusch 
von Buttlar auf dem Rohrdaer Anger 1660, bei dem der letztere todlich verwundet wurde. Die 
Tat wurde erst 18 Jahre spater mit der Enthauptung Boyneburgs geslihnt, was zeigt, daB sich 
schon damals Prozesse lang hinziehen konnten. 

Ober die Bevolkerungs-, Wirtschafts- und Sozialstruktur des Oorfes unterrichten uns ein 
vollstiindig abgedrucktes Einwohnerverzeichnis von 1668 sowie di e Katastervorbeschreibung 
von 1745. Letztere gibt u. a. Aufschlu8 liber die herrschaftlichen, Kirchen- und Kastengliter, 
die Besoldung der GeisUichen und Lehrer, die Hute- und Weidegerechtigkeit, die Anzahl der 
Hiiuser und Menschen, die Situation und Qualitiit der Felder, Gemeindeschulen, Kornernte 
und Gewicht, Wert und Miete der Uinderei, Zehnten, linsen und Dienste sowie dieZivil- und 
Kriminaljurisdiktion. Weitere Kapitel befassen sich mit Rohrdaern als Soldaten im Amerikani
schen Unabhangigkeitskrieg, der Auswanderung aus Rohrda, diezumeist die Vereinigten Staa
ten als liel haUe, dem Verkehrs- und Postwesen - eine wichtige Rall e spiel te hierdiedurch "die 
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langen Hessen" fUhrende StraBe nach Thuringen - , den Gastwirten und Wirtshiiusern, der 
Wasserversorgung, die erst 1925 ducrh Anlage einer Wasserleitung ausreichend geregelt 
wurde, und der Enwicklung der Landwirtschaft . Den Ausflihrungen Ober die BOrgermeister 
und die Gemeindevertretung ist zu entnehmen, daB es im 18. Jahrhundert in Rohrda neben 
den boyneburgischen SchultheiBen meysenbugische und rheinfelsische SchultheiBen gab. In 
der Schilderung der Vorkriegsjahre und des KriegsaUtags in Ringgau·Rohrda (1930-1945) wird 
deutlich, daB es dort auch unerschrockene Demokraten wie Wilhelm Schellhase gab, die ihren 
Widerstand gegen die nationalsozialistische Schreckensherrschaft mit dem Leben bezahlten. 
1972 wurden Rohrda und Datterode zur Gemeinde Netratal zusammengelegt, gingen aber be· 
reits zwei Jahre spiiter in der GroBgemeinde Ringgau mit dem Verwaltungssitz in Netra aur. 

Von den abschlieBenden Kapiteln haben die Betrachtung der Rohrdaer Mundart Reerdsch, 
die einen Obergang zwischen dem ThOringischen und Hess ischen bildet, sowie die Auflistung 
des historischen Baubestands des Dorfes herausragende Bedeutung. 

Auch flir dieses Buch gilt, da8 seine LektOre trotz der FOlie der darin enthaltenen Informa· 
tionen durch die unsystematische Anordnung des Stoffes erschwert wird. Eine Obersichtliche 
Gliederung in thematische Hauptkomplexe hiitte dem Ziel des Rohrdaer Festausschusses, 
dem Leser eine gut lesbare Geschichte des Dorfes in die Hand zu geben, sicherlich weit eher 
entsprochen. Trotz dieser Einschriinkung kann manjedoch der Leistung der Autoren des vor· 
liegenden Bandes die Anerkennung nicht versagen. SIt/an Hartmann 

Kulturgeschicbte 

D i nze I bache r, Peter, und M Oct , Hans·Dieter (Hrsg.) : Volkskulturdes europiiischenSpiit· 
mittelalters. Stuttgart : Alfred Kroner 1987, VII und 246 S. (Kroners Taschenausgabe Bd. 662). 

Dei der Erforschung der mittelaJterlichen Kultur war das Interesse der Wissenschaftler bis
her vor all em auf die geistlichen und weltlichen Oberschichten gerichtet. Erst injOngerer Zeit 
wird den Produkten der "kieinen Leute", der Volkskultur, mehr Aufmerksamteit geschenkt. 
Eine Einflihrung in diesen interessanten neuen Forschungszweig gibt der vorliegende Band, 
der 13 Beitriige einer internationaJen Tagung zum Thema "Volkskulturen des europiiischen 
Spiitmitlelalters" enthiilt, die 1986von der Stadt Boblingen in Verbindungmit derOswald·von
Wolkenstein-Gesellschaft veranstaltet wurde. Die einzelnen Deitriige wollen nicht den Ideal
typ de r Volkskultur beschreiben ; vielmehr sollen Aspekte der verschiedenen Volkskulturen 
des spiitmittelalterlichen Europas dargestellt werden. Peter Dinzelbacher zeigt in seinem ein
leitenden Beitrag, daB die Bereiche "Volkskultur und Hochkultur im Spatmittelalter" keine 
abgeschlossenen Systeme darstellten, sondem in ununterbrochenem Austausch standen. 
Aspekte dieses Austauschs werden in mehreren Beitragen diskutiert : Gerhard laritz steHt 
unter der Oberschrift "Gemeinsamkeit und Widerspruch" .. spiitmittelalterliche VoJkskultur 
aus der Sicht von Eliten" dar, Peter Burke zeigt, daB es in Italien im 16. lahrhundert zu einer 
wechselseitigen Durchdringung von mOndlicher Kultur und Druckkultur um, und Ernst Eng
lisch behandelt "oeutsche Predigten als Vermittler zwischen Gelehrtenkultur und Volkskul
tur". Franco Cardini belegt an Beispielen aus der Toskana, daB das Hexenwesen nicht nur auf 
die Unterschicht beschriinkt war, sondem auch fUr .,gebildete" und ,.fortschrittliche" Zeit
genossen des Spiitmittelalters seine Bedeutung hatte. Harry Kiihnel steUt dar, wie stiidtische 
Oberschichten ,.Die stiidtische Fasnacht im 15. lahrhundert" fUr die Unterschichten zu regie· 
mentieren versuchten, und Gunter Scholz skizziert ,.Bauerliches Reformverlangen am Vor
abend der Reformation in Wurttemberg und Innerosterreich". Weitere Beitriige sind Jugend
banden in Flandern und Artois im 15. lahrhundert (Robert Muchembled), der Laienfrommig
keit im spatmittelalterlichen Brixen (Ute M. Schwob) und den ,.Erzihlungen des Spiitmittel
alters zwischen Schriftlichkeit und Mundlichkeit" (Lutz RCihrich) gewidmet. In einigen Bei
tragen wird der im Titel des Buches gesteckte Rahmen Oberschritten : Winfried Frey steUt 
Ritualmordliige und ludenha8 in den Schriften Andreas Osianders und lohannes Ecks dar ; 
Arend Quak verfolgt die Verwendung der Runen in der Volkskultur Skandinaviens bis ins 
19. lahrhundert. Evamaria EngeJs Beitrag ..zum Alltag des deutschen Kaufmanns im Spat
mittelalter'" behandelt eine Berufsgruppe, die eher zu den stiidtischen Eliten gehorte. 

Dem Klappentext des Buches ist zuzustimmen : ,.Die anschaulichen, durch zahlreiche inter
essante Quellenberichte belebten Beitriige bieten auch dem allgemein interessierten Leser 
eine hOchstanregende LektOre." Siewiire aber erleichtert, wenn den lateinischen, italienischen 
und diinischen Quellenberichten in jedem Fall eine deutsche Obersetzung beigefUgt ware. 

Eb.,hard Mey 
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Gi rtner, Otto : Kloster Amsburg in der Wetterau. Seine Geschichte - seine Bauten. Hrsg. 
Freundeskreis Kloster Amsburg e. V. KonigsteinlTaunus: Karl Robert Langewiesche Nachfol
ger 1989. Zahlreiche z. T. farbige Abb., GrundriB- und AufriBzeichnungen. 
Se ba Id, Eduard: Der Dom zu Wetzlar. Konigstein/Taunus : Karl Robert Langewiesche Nach
folger 1989. Zahlreiche z. T. farbige Abb., Grundri8- und AufriBzeichnungen. 

Aus der Reihe "Die Blauen Bucher" liegen wieder zwei gelungene Bande vor (vg] . auch die 
Besprechungen in ZHG 911l986). lhre konzeptionelle Gestaltung geht wie auch bereits bei den 
friiheren Arbeiten zu den Domen von Worms, Xanten und Speyer weit liber den Charakter des 
reinen ,.Bildbandes" hinaus. Sie ftihren den Leser auf einem Rundgang nicht nur durch das 
Bauwerk, sondern auch durch die Geschichte seiner Entstehung und seines Bestehens. 

Das Kloster Amsburg ist - besonders von der Universitiitsstadt GieBen aus - heute ein 
beliebtes Ausnugsziel. Engagierten Denkmalschlitzern ist es zu verdanken, da8 nach dem 
2. Weltkrieg das ehemalige Zisterzienserk10ster nicht dem volligen Verfall preisgegeben 
wurde. In priignanter und anschaulicher Form vermittelt der Autor einen Oberblick ilber die 
Siedlungsgeschichte der Region Arnsburg vom romischen Kohortenkastell liber zwei miltel
alterliche Burgen bis zu einem Benediktinerk1oster, das nur wenig spater zugunsten eben des 
Zisterzienserk10sters aufgegeben wurde. Dabei wird g]eichzeitig ein kurzer AbriB uber die Ur
spriinge des Monchtums und des Benediktinerordens gegeben, aus dem sich die Zisterziener 
knapp 100 Jahre vorGriindung des K.Iosters reformierten. Nachfolgend erhiilt der Leser ebenso 
Auskunfi liber das Klosterleben wie iiber die wechselvolle Geschichte des K.Iosters im Laufe 
der Jahrhunderte bis zu seiner Aufhebung im Jahre 1803. Diesem historischen Teil schlieBt 
sich eine reich illustrierte Baubeschreibung an. 

Das g]eiche Konzept liegt auch der Arbeit Sebalds iiber den Dom zu Wetzlar zugrunde. Der 
Autor erklirt zunichst die Besonderheit des Domes als Stifiskirche und geht kurz auf Ge
schichte und Wesen der mittelaiterlichen Stifisgemeinschaften im Unterschied zu den kloster
lichen Gemeinschafien ein. Anschlie8end werden vor dem Hintergrund bedeutender politi
scher Ereignisse die wichtigsten Etappen der sich ilber Jahrhunderte erstreckenden Bauge
schichte beschrieben und stilgeschichtliche sowie funktionale (Funktion als Stifiskirche) 
Aspekte erliutert. Auch hi er iIlustriert das umfangreiche Bildmaterial anschaulich den rur 
Deutschland in seiner Art einmaliaen "Dom im Dom", bei dem eine vollendete gotische Fas
sade die alte Fassade des romanischen Vorgingerbaus umschlie8t. 

In derTat liegen uns mit diesen Binden zwei Beispiele fUr eine aelungene Kombination des 
reinen Bildbandes mit interessantem und informativem Textbeitrag vor, derftir den Besucher 
in seiner Vorbereitung und Besichtigung ein wichtiger Beg]eiter ist. 

Christine Swoboda-Kiirner 

Guerniero, Giovanni Francesco : Delineatio Montis. Hrsg. v. Ham Gunther. Stuttgart : 
Deutsche Verlagsanstalt 1988, 5. Aun. (1. Aun. 1705, Kunstmappe). 

Als Lizenzausgabe (Copyright 1988 by Edition Leipzia) hat die Deutsche Verlagsanstalt 
GmbH Stuttgart das beruhmte Kupferstichwerk des italienischen Architekten des Kasseler 
Herkules-Bauwerkes in der Ausgabe von 1706faksimiliert herausgebracht. Nach den Ausgaben 
~on 1705,1706,1727 und 1749 ist dies somit die fUnfleAusgabe. Als Herausgeber zeichnet Harri 
Giinther (Polsdam), ein Nachwort stammt von dem Kunsthistoriker Helmut Scharf(Greifen
stein-Allendorf}. Die Mappengr08e betriigt 450x315 mm, die sechzehn Kupferstichblitter sind 
ebenso wie die mehrsprachiaen Textbeilagen in Originalgr08e wiedergegeben. Die Verwaltung 
der Staatlichen SchlOsserund Girten (Bad Homburg) verftigt noch ilber die originalen Kupfer
platten, aber als Vorlagen fUr den Nachdruck dienten Pline usw. aus Weimar und Gotha. Die 
ansprechende Mappengestaltung besorste Maria Scholz. 

Der Nachwortverfasser Helmut Scharf stellte das aufsehenerregende Werk am 17. Mirz 
1989 in der Antikensammlung des Schlosses WilhelmshOhe der OfTentiichkeit vor und verband 
damit seinen ersten Dank an Dr. Stubenvoll (Verwaltung der Staatlichen SchlOsser und Gir
ten), der vor etwa sechs Jahren die "lnitialzilndung- gab. Aus Kostengrtinden mu8te nach lang
wierigen Recherchen die Herausgabe in die DDR verlagert werden, wo man freilich das Werk 
nicht kaufen unn. Immerhin ist sozusagen ein gesamtdeutsches Werk von hoherQualitiit ent
standen, dem man kJeine Mingel aem nachsieht - ein Vorausgeschenk zum 275. Geburtstag 
des Kasseler Herkules im Jahre 1992. 
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Das Nachwort schopft nur aus einem relativ eng gefaBten Fundus der einschlagigen Fach
literatur, wie aus Text und Literaturverzeichnis ersichtlich ist. Letzteres ignori ert fast alle 
Arbeiten der letzten beiden Jahrzehnte und beschrankt si ch, naturlich mit genaueren biblio
graphischen Hinweisen, auf die Autoren Heidelbach (1909), Hoffmann (1962), Holtmeyer 
(1909, 1910), Hubner (1927), Kaltwasser (1955), Kramm (1931), Lometsch (1961), Messerschmidt 
(1968), Paetow (1929), Pinder (1927), Rave (1951), Scharf (1985) , Schlippe (1915) . 

Spatere zum Thema " Wilhelmshohe bei Kassel" erschienene Arbeiten z. B. von Dittscheid, 
Phil ippi, Reuther, Sander hatten eigentiich dem Verfasse r des Nachwortes nach mehrjahrigen 
Recherchen nicht verborgen bleiben durfen. Sander bot "DELINEATIO MONTIS" aJs Kapi
tel 2 sei ner Dissertation "Das Herkules-Bauwerk in Kassel-Wilhelmshohe" (Berlin/Kassel 
1981) als Kurzbeschreibung auf den Seiten 16-20 und die verkleinerten Plane auf den Seiten 
216-231. Helmul Scharf hat einige Schaubilder, leider nicht aUe, genauer besprochen, aber 
sei ne Numerierungen fehlen auf den Faksi miles. Die vorgenannte Dissertation enthait auf 
S. 123-126 al s Anhang 5 eine ve rgl eichende Ubersicht uber die verschiedenen Ausgaben des 
Kupferstichwerks. Schade, daB wegen Unkenntnis die dortige Numerierung der Plane von Hel
mut Scharf nicht aufgegrifTen worden ist, aber das trubt nicht den GenuB der drucktechnisch 
einwandfrei wiedergegebenen Stiche. 

Zu den Grundrissen fehlen ausfUhrliche ikonographische Hinweise, es fehlt also auch das 
"Schliisselerlebnis" der Deutung des Oktogongrundrisses, welches bei Sander aufS. 25-27 und 
106-107 darges tellt wird und zusammen mit den dortigen S. 304-311 einen ers ten Einstieg in die 
Welt der Proportionen erlaubt, deren Spezialliteratur ins Unuberschau bareansteigt. Nachdem 
viele Kunsthistoriker langst das Handtuch geworfen haben, wurde in den lelzten Jahren durch 
Mathematiker fruchtbares Neuland erobert. Abwertende Kritiken der Realitat des Kasseler 
Herkules-Bauwerks werden aus der neuen Sichtweise kulturhistori sch ad adsurdum gefUhrt. 

Liebhaber gesunder Proportionen und Perspektiven werden mit den bald 300jahrigen Plan
vorlagen glanzvoll bedient. 

Der verfLihrerischste optische Reiz der Schaubilder liegt in dengekonnten perspektivischen 
Dars tellungen, die man genieBend "durchwandern" kann, vielleicht auch gerahmt an die Wand 
hangt. Seil Brunelleschi (1377-1446) hatte man in der friihen norentinischen Renaissance die 
Perspektive so beherrschen gelernt, so daB auch die Maler und Kupferstecher davon profitier
ten. Die herausragenden, in "DELINEATION MONTIS" gebotenen Leistungen sprechen fUr 
sich, das Nachwort sagt wenig dazu. Man beachte die DarsteJlung des grollen Plateaus mil der 
achtsauligen Tholos (= Rundbau). 

Einen Satz muB man dem Nachwortschreiber (S. I) ankreiden : "Begleitet wurde der Land
grafvon einem Kupferstecher, der alJe interessanten Kunstwerke festhielt und die Sammlung
allerdings erst 1722 - als umfangreiches lIIustrationswerk dieser Reise herausgab." Das "DrA
RlUM IT ALICUM" des Johann Balthasa r Klaute von 1722 (s. Anhang 7 bzw. S. 142-154 des o. g. 
Herkules-Buches) enthalt nu r ein gestochenes Port rat des Landgrafen, keine weiteren zeichne
rischen Darstellungen der Italienreise von 1699-1700, aber imrnerhin 279 Textsei ten . 

Das Kupferstichwerk "DELINEATIO MONTIS" war Planungsgrundlage fLir ein spatbarok
kes Jahrhundertwerk. Erst das neue Nachwort und and ere Spezialwerke erschlie8en die Ge
schichte des HerkuJes-Bauwerks und der Wilhelmshohe. Insofern ist der Titel der neuen 
Kunstmappe fUr den Laien etwas irritierend. Das Werk bleibt trotzdem eine wertvolle Berei
cherung der Bucherschranke bzw. -regale auch auBerhalb Hessens . He/mut Sander 

He s s e n Pro fi le . Journal fUr Wissenschaft und Kunst. Redaktion Margret Lowi ; hrsg. m. 
Unterstutung d. Hess. Ministeriums fUr Wissenschaft und Kunst. Wiesbaden : Universum 
1. Ausgabe Dez. 1988, 16 S., 24 Abb., 3,- OM Einzelpreis-Abonnement. 

Bei der gro8en Zahl von Info-Blattern, die dem Burger taglich auf den Schreibtisch nattern, 
mull ein lUsatzliches Journal schon etwas zu bieten haben, urn aufInteresse zu stoBen. Dies ist 
dem ersten Heft der .. Hessen Profile" sowohl im Bereich der Universitiits-Neuigkeitenals auch 
der Kulturlandschaftsbeschrei bung grundsatzlich zu bescheinigen. Was allerdings das Feature 
zur Wohnungssituation der Studenten anbeiangt, bleibt festzustellen, daB das Hessische Mini
sterium fUr Wissenschaft und Kunst als Herausgeber mit sich selbst (naturlich) recht nachsich
tig umgeht. Ludwig Hochgeschwender 
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Sieg, Ulrich : Das Fach Philosophie an der Universitiit Marburg 1785-1866. Ein Beitrag zur 
Universitats- und Wissenschaftsgeschichte unter besonderer BerUcksichtigung von Proble
men der Lehre und des Studiums. Kassel: Verein fUr hess ische Geschichte und Landeskunde 
e. V. 1889 (Hess ische Forschungen zur geschichtlichen Landes· und Volkskunde 18),92 S. , 
12,- OM. 
de rs.: Die Geschichte der Philosophie an der Universitiit Marburg von 1527 bis 1970. Mar
burg; Hitzeroth, 1988 (Veroffentli chungen aus den Fachbereichen der Philipps-Universitat 
M,rburg ; Band 2) , 134 S., 11 Abb., 28,- OM. 

Der Verfasser der vorliegenden Studien ist ein junger Marburger Historiker, der zu r Zeit 
eine Dissertation uber den Neukantianismus der .. Marburger Schule" vorbereitet. Die erst· 
genannte ist eine geringfugig veriinderte Fassung seiner im November 1984 abgeschlossenen 
Magisterarbeit, die erst 1989 im Druck vorgelegt wu rde, da sie mit dem Wissenschaftspreis 
1986/88 des Vereins flir hess ische Geschichte und Landeskunde ausgezeichnet wurde. Da eine 
Gesamtdarstellung der Geschi chte der Philosophie in Marburg bisher noch nicht vorge!egt 
wurde, verdienen beide Arbeiten Beachtung. Als zeitlichen Rahmen fUr die Magisterarbei t, in 
der Akten des Universitatsarchivs im Marburger Staatsarchiv ausgewertet wurden, wahlte der 
Verf. bedeutende Einschnitte in der Marburger Universitatsgeschichte: 1785 flih rte die Verset· 
zung vo n Professoren des Kasseler Collegi um Carolinum zu einer Verbesserung der Ausstat
tung der Uni versitat, und 1866 begann mit der Eingliederung Kurhessens in Preul3en auch an 
der Marburger Universitat eine neue Epoche. 

Die Arbeit ist in vier chronologische Abschnitte gegliedert. Der Zeitraum 1785-1815 wird 
unter der Oberschrift .. Das Zeitalter der Aufklarung" (!) dargestellt, die lahre von 1815-1848 als 
.. Das Zeitalter der Restauration". Bei der Darstellung der Revolutionsjahre 1848/49 wird der 
Linkshegelianer Bayrhoffer in den Mittelpunkt gerUckt, und der ganze Zeitraum 1850-1866 
erscheint als .,Vorabend der Eingliederung Kurhessens in Preu8en". 

Innerhalb der einzelnen Kapitel werden Ausflihrunge n zu den Studienbedingungen ge
macht und die meisten der Philosophie-Professoren dargestellt. Dabei werden die jeweiligen 
philosophischen Lehren kurz skizzie rt. In den Text eingefligt sind acht vom Verf. erstellte 
Tabellen mit Angaben zum Vorlesungsangebot, zur Entwicklung des Lehrkorpers und seinem 
Einkommen, zum Vorlesungsbesuch u. a. lm Anhang werden erstmals dieSIQIUIQ Ordinis Phi· 
losophici aus dem Jahr 1796 publiziert. Daran schli e8t sich eine graphische Darstellung der 
Tatigkeit der Marburger Philosophieprofessoren und eine Auflistung der Promotiooen im 
Fache Philosophie 1785-1866 an. 

Siegs Darstellung ist zwa r verdienstvoll, da sie bisher ni cht berucksichtigte Quellen aus
wertet, sie hat alIerdings gewisse Schwachen. Neben ei nigen Unsich~rheiten im Gebrauch der 
Terminologie und oeben syntaktischen Ungeschicklichkeiten fallen Fltichtigkeitsfehler auf. 
So wird z. B. auf S. 10 das Einkommen der Marburger Burger von ihren Studenten mit dem 
Finanzhaushalt der Universitat verwechselt. Die anschliel3end erwahnte" Verordnung di e Hal
tung der Collegiorum ... betreffend" wurde 1766, ni cht 1776 erlassen. 

Bei einigen Aussagen ware eine gewisse Differenzie rung angebracht gewesen. So hei8t es 
etwa : "Die 24 Reichstaler Promotionsgebuhren entsp rachen etwa dem Monatslo hn (!) eines 
Professors" (S. 16) - in dem Beri cht des Universi tatsbereisers Gedike, aus dem aufS. II zitiert 
wird, kann man hingegen nachlesen, da8 mehrere Professo ren Jahreseinkommen von 500 
Talern hallen und die Spitzengehalter bis zu 2500 Talern betrugen. Hochst erstaunl ich ist die 
Feststellung, der 1785 nach Marburg versetzte Professo r Tiedemann se i .,der erste o rdentliche 
Professo r des Faches Philosoph ie in Marburg uberhaupt" gewesen (S. 23) - in Gundlachs 
.. Catalogus Professo rum Academiae Marburgensis" erscheint sein Name unter den Professo· 
ren der Logik und Metaphysik am 27. SteUe. 

Zu kriti sieren ist vor aUem, daB es dem Verf. nicht gelingt, die RoUe des Faches Philoso phie 
im Studienplan darzustellen. Er weist zu Recht darauf hin, da8 die alte Artistenfakultat se it 
dem Ende des 18. Jahrhunderts zu einer VoUfakultat umgewandelt wurde ; es gelingt ihm aber 
nicht herauszuarbeiten, was diese r Wandel rur das Fach Philosophie im engeren Sinne bedeu
tete. Noch in den Statuten des Jahres 1796 wurde Philosophie als umfassender Begriffrur alle 
Wissenschaften, die nicht zur Theologie, Jurisprudenz und Medizin gehorten, gebraucht. Zu 
ihnen gehorten auch die Naturwissenschaften a1s Philosophio NOlurolis; Siegs Wertung des 
Professors Stegmann (S . 13) ist daher nicht angemessen . 

Bis ins 18. Jahrhundert wurde von alien Studenten erwartet, da8 sie bei Studienbeginn etwa 
vier Semester Vorlesungen an der Philosophischen Fakultat horten, bevor sie mit ihren .. Brot
studien" an einer der hoheren Fakultaten begannen. Wenn der Dekan Curtius im Jahr 1791 den 
Besuch von Philosophievo rlesungen und PrUfungen QUS den Propoedeuticis flir notig hielt 
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(S. 13), UiBt sich darin kaum ein Anzeichen fUr ein ,..gestiegenes SelbstbewuBtsein" der Philoso
phischen Fakultat sehen - im Gegenteil: sie versteht sich nach wie vor als Vorbereitungsfakul
tat. Hinweise darauf, daB auch im 19. Jahrhundert Philosophievorlesungen zur Vorbereitung 
auf die Fachstudien gehort werden solJten. finden sich bei Sieg nur vereinzelt. Eine entspre
chende Vorschrift fUr "theologische undjuristische Stipendiaten (!)" wird erwahnt (S. 42), der 
Leser erfahrt aber wenig Uber die Bedeutung des Stipendiatenwesens. Auch der Studiengang 
der Lehramtskandidaten, deren PrUfung im Fach Philosophie erwahnt wird (S. 47), wird nicht 
naher erlautert. Es bleibt letzlich ungeklart, wieweit die Umwandlung der Philosophischen 
Fakultat zur VoUfakultat in Marburg fortgeschriuen war und wie die Zahl der Philosophie
studenten dadurch beeinnuBt wurde. 

Die zweite Veroffentlichung will nicht - wie nach dem Titel zu vermuten ware - d ie 
Geschichte der Philosophie an der Universitit Marburg, sondern lediglich eine Skizze sein, die 
"dem philosophiegeschichtlich interessierten Leser einen Leitfaden zurOrientierung Uber die 
Marburger Vergangenheit geben" bnn (S. 5). In einer "Uberblicksartigen Gesamtdarstellung" 
sollen die "historischen Wendemarken" eingehend betrachtet werden. Als solche " Wendemar
ken" werden "Die philosophischen Disziplinen im konfessionellen Zeitalter", ..oer Cartesia
nismusstreit", "Christian WolfTs Marburger Jahre" sowie - aus dem in der Magisterarbeit be
handelten Zeitraum - ,,~ie Aufnahme der Philosophie Kants in Marburg" und ..oer Linkshe· 
gelianismus in der Revolution von 1848" dargestellt. Das l.iingste Kapitel ist Siegs Spezialgebiet, 
dem Neubntianismus, gewidmet, wlihrend die Jahre der Weimarer Republik, des National
sozialismus und die Zeit nach 1945 wieder koapper dargestellt werden. 

Oer Verf. stUtzt sich - abgesehen von der Zeit von 1866-1918 - ausschlieBlich auf friihere 
Veroffentlichungen und verzichtet darauf, Archivalien, Vorlesungsverzeichnisse oder auch 
den von Gundlach herausgegebenen "Catalogus" heranzuziehen. le nach der Forschungs
situation sind die einzelnen Kapitel unterschiedlich angelegt. Oer Verf. erkHirt zwar, es solle 
"nicht einer personenbezogenen Universitatsgeschichlsschreibung das Won geredet werden" 
(S. 17), biographische AusfUhrungen nehmen aber einen erheblichen Raum ein, so etwa bei 
Professor Lange, dessen ,.Leben und Werk ... eine innere Einheit (bilden), so daB eine Kennt
nis seiner Biographie zum besseren Verstlindnis seiner Philosophie hilfreich ist" (S. 38). 

Im Kapitei tiber den Cartesianismusstreit werden Auseinandersetzungen innerhalb der 
Fakultlit skizziert - im Kapitel..oas Fach Philosophie im Nationaisozialismus"(!) will derVerf. 
es hingegen vermeiden, "sich in fakultiilS- uDd fachinteme Quisquilien zu verlieren" und sieht 
"eine Einbettung der Philosophiegeschichte in allgemeinere universitiitsgeschichtliche Zu
sammenhinge als geOOten" an (S. 62). Im selben Zusammenhang auBert er Bedenken gegen 
voreilige Verallgemeinerungen. Es erscheint allerdings moglich, daB der Leser nicht alien in 
der SchluBbetrachtung vorgetragenen Verallgemeinerungen zustimmen wird . 

..oer Verfasser hom, daB seine auf die Umbruchsphasen der Marburger Philosophiege
schichte bezogene Oarstellung ihnliche Unternehmuogen in anderen Fichern aoregt" (S. 81) . 
Es ware ailerdings zu Uberlegen, ob fUr solche Arbeiten nicht auch Archivalien herangezogen 
werden sollten, da sie - wie der Verf. in anderem Zusammenhang io seiner Magisterarbeit 
schreibt - ohne "Berucksichtigung des vorhandenen Archivmaterials ... Gefahr laufen ... , 
bereits Bekanntes zu wiederholeo- (S. 10). Eberhard Mq 

Bickert , Hans GUnther, und Nail , Norbert: Marburger Karzer-Buch. 15 Kapitel zum Uni
versitatsgefangnis und zum historischen Studententum. Marburg/Lahn : Hitzeroth 1989. 111 S. 
mit 33 meist farbigen Photos, geb., 24,80 OM. 

Ich kenne nur wenige Universititsstiidte, deren AUlag so umfassend von ihrer Uni und den 
in ihr lebenden (und arbeitenden) Studenten gepragt ist wie Marburg. Damit wird auch nach
vollziehbar, daB hier einerseits vieles aus dem Universitiitsleben lange Zeit als so selbstver
stiindlich angesehen wurde, daB man es gar nicht mehr bemerkte bzw. leichtfertig mit entspre
cheoden ..oenkmiilem" umging, und daB auf der anderen Seite, nachdem im Zusammenhang 
mit den 68er-Ereignissen viele einschneidende Veriinderungen stattgefunden haben, man sich 
nun auf die "aiten Zeiten" besinnt. H. G. Bicken und N. Nail haben sich eines Themas ange
nommen, das eine ganz besondere Seite des Studententums aufzeigt, des Universitiitsgefang
nisses, das in Marburg g1iickJicherweise erhalten gebliebeo und im Winter 1987/88 umfassend 
restauriert worden ist. 
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Der vorliegende Band vermittelt in vielen Abbildungen den Eindruck eines Raurnes, der 
- dank der Sondergerichtsbarkeit der Hochschulen - von 1879 bis 1931 dazu diente, in der 
l>fTentlichkeit auffallig gewordene Studenten zu disziplinieren, und dessen Wande von Gene
rationen von Inhaftierten dazu benutzt wurden, ihren Spott, ihren Zorn, ihre Frustrationen 
auszudrOcken. So ist ein lebendiges Bild der Welt der Studenten, ihrer Neigungen, ihres 
Selbstbewu6tseins, ihrer Bescltiiftigungen, der Schwierigkeiten, erwachsen zu werden, sich 
einzufUgen, ihrer Haltung neuen, sie in ihrem Standesbewu6tsein vielleicht sogar bedrohen
den Entwicklungen gegenOber (etwa dem Eindringen von Frauen in ihren bis dahin fast rein 
rnannlichen Lebensbereich) ... entstanden. 

Wahrend die auf den Photos wiedergegebenen Zeichnungen und lnschriften in ihrer Far
bigkeit vor allem den Witz, die Originalitiit des einzelnen sichtbar machen, der sich "verewigt" 
hat, lenken die beigefUgten Texte die Aufrnerksarnkeit eher auf die allgerneine Situation der 
Studenten. So wird auch deutlich, daB bei alien Sonderrechten, die den Studenten im Karzer
im Vergleich zur Oblichen Haft - zuteit wurden, das Bild der Studentenseligkeit in der Art von 
,.Alt-Heidelberg" (wie es z. B. auch in dem in diesem Band wiedergegebenen Text von Mark 
Twain deutlich wird) eine VerkHirung darsteUt, fUr die eine Wirklichkeitsebene nicht existiert 
hat. Vor allem die Schwierigkeiten der RoUe der Studenten innerhalb der Gesellschaft werden 
greifbar, der einerseits durch die "akademischen Freiheiten" (dieja nicht nur der Hochschule 
allgemein, sondern auch dem einzelnen zustanden) vor den BOrgern ausgezeichnet, der aber 
andererseits durch seineAbhiingigkeit als noch Lernender gerade auch in finanzieller Hinsicht 
eingeschriinkt war. Aber auch grundsatzliche Themenkomplexe des Universitiitslebens - etwa 
die RoUe der studentischen Verbindungen, die weitreichende Bedeutung des Duells - werden 
dargestellt und durch Dokumente zur Diskussion gestellt. 

So bietet der vorliegende Band vielen etwas : Erinnerungen an das alte Marburg, an die 
eigene Studentenzeit, Quellen zur Situation der Hochschulen vor allem aus der Zeit vorn Ende 
des 19. Jahrhunderts bis zurn Beginn des 3. Reichs, Informationen Ober das Hochschulleben 
dieses Zeitabschnitts. DaB ein solcher Band ein informatives Literaturverzeichnis und einen 
ausfUhrlichen Anmerk:ungsapparat hat, sollte sich van selbst verstehen. Renalt Menzel 

Sippel, Heinrich : Die Schlitzer Brunnenchronik. Ein Beitrag zur Schlitzer Wasserversor
gung (Heft 13 der Reihe "Studien zur Schlitzer Geschichte", 1988), 44 S., 29 sw. Abb., geh. 
7,- DM. 
S ippel, Heinrich : Bunte Trachten und braune Uniformen. Ein Bericht Oberdie Entstehungs
phase der SchlitzerTrachtenfeste (Heft 15 der Reihe "Studien zur Schlitzer Geschichte", 1989), 
51 S., 37 sw Abb., geh. 7,- DM. 
Beide Arbeiten sind uber den Verfasser, Ingenhofer Hohe 20, 5024 Pulheim-Stornmeln, zu 
beziehen. 

Sippel Jegt fUr die lahre 1988 und 1989 wieder je ein Heft seiner Reihe "Studien zur Schlitzer 
Geschichte" vor. Beide Arbeiten unterscheiden sich inhaltlich und auch formal von den bis
her erschienenen. Heft 14 bringt erste Hinweise zu einer Brunnengeschichte des k1einen Berg
stidtchens, Heft 15 berichtet von der Entstehung und der progagandistischen Nutzung der 
Schlitzer Trachtenfeste wiihrend der NS-Zeit. 

Heute scheint das Wissen urn den Wert und die Bedeutung eines guten Trinkwassers verlo
rengegangen zu sein. Deshalb ist ein Hinweis auf das Ringen unsererVorfahren urn gutes Was
ser urn so wertvoller, bnn er doch nachdenklich machen! Diesem Anliegen dienen besonders 
die ersten vier Abschnitte des Heftes, die von der frOhen Wasserversorgung des Stiidtchens 
handeln. Neben zwei Quellwasseranlagen waren es drei Grundwasserbrunnen, die uber Ket
tenzOge und Eimer die Bewohner nach mUhsarner Schopfarbeit versorgten. Es ist deshalb ver
stiindlich, daB die Kommune seit dem ersten Viertel des 16. lahrhunderts darum bemUht war, 
uber sogenannte .,Rohrenfahrten" "auBeqliegende Quellwasser" in die Stadt zu fUhren und 
Uber sogenannte "Kumpfe" mr die Wasserversorgung von Mensch und Tier zur Verftigung zu 
stellen. Anzuerkennen ist, daB Sippel in seiner Darstellung auch Hinweise zurn Bau der Lei
tungen gibt und die Betreuung der Einrichtungen durch die Brunnenmeister behandelt. 

In die Untersuchung rniteinbezogen sind auch die griiflichen Versorgungseinrichtungen, 
die in der Stadt eine nicht unerhebliche Bedeutung hatten. Selbst der Wasserstreit zwischen 
dem Rat der Stadt und der Herrschaft vor dem Reichskamrnergericht wird behandelt. 
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Als kJeine Mangel erschei nen dem Rezensenten der in der frUhen Zeit der Stadtgeschichte 
unbedacht gebliebene Zusammenhang zwischen Wasserverso rgung und Verteidigungsfahig
keit sowi e die mehrfach eingestreuten Aufrufe an die Denkmalpflege, etwas zur Erhaltung der 
Brunnenanlagen zu tun . Ihre Wiederholungen storen bei der LektUre, auch bewi rken Mehr
fachappe l1e sicher nicht mehr. Verdienstvoll hingegen ist Sippels Versuch, di e vielfach ver
streuten Fakten in K1einarbei t aufgelesen und durch Zeitzeugenhinweise tiber die j tingere 
Vergangenheit erheblich vermehrt zu haben. Das Heft zeichnet sich, wie schon seine Vorgiin
ger, auch durch eine beispielhafte Bebilderung aus. 

Heft 15 will keine Geschi chte der Schlitzer Trachtenfeste sein. Es geht dem Verfasse r 
darum, Griinde fUr die Entstehung der noch jungen Veranstaltungen - sie finden erst ab 1927 
stall - ausfindig zu machen und die Impulse fUr ihre WeiterfU hrung aufzusptiren. In dieser 
"Impulsgesch ichte" spielen ab 1934 die auBerst geschickten und sehr effektiven Bemtihungen 
der Nat ionalsozial isten, die Feste propagandi stisch zu nutzen, eine erhebliche Rolle. Sippel 
verbindet deshalb zur Erhellung der Zusammenhange mit seiner Darstellu ng die "Macht
ergrei fung" in de r Stadt und die "Nazifizierung" der Kommune und vieler Lebensbereiche 
ihrer Bewohner. So wird der krasse U nterschi ed zwischen den beiden Volksfesten van 1927 
und 1930 und den von 1934 bis 1939 mit groBem Aufwand inszenierten Progagandaveranstal
tungen besonders deutlich. Trotz der die AusfUhrungen behe rrschenden politischen Aspekte 
geJingt es dem Verfasser auch, di e Entwicklungen im Trachtenwesen von Schlitz aufzuze igen, 
die bei den Frauentrachten anders als bei den Trachten der Manner verliefen. 

Die llIustrierung dieses Bandchens is t ebenfalls gelungen. Vermissen wird der Leser aber 
einen kurzen Hinweis auf die Entwicklung des Trachtenwesens in der Nachkriegszei t. 

Friedrich-Karl Baas 

K i m p e I, Harald (Red. u. a.) : Der Drang zur Landschaft / Friedrich Fennel (I872-1926). Hrsg. 
vom Magistrat der Stadt Kassel, Marburg: Jonas Verlag 1989, 64 S., 60 Abb., brosch. 14,80 DM 
(ISBN 3-922561-86-1). 

Friedrich Fennel (I872-1926) ist heute ein ebenso beliebter wi e unbekannter Maler - diese 
nur scheinbar widersprtichliche Erkenntnis wurde zum leitenden Motiv einer Gedenkaus
stellung, die das Kulturamt der Stadt Kassel zusammen mi t dem Stadtmuseum Kassel vom 
15. 9. - 19. 10. 1989 anbot. Als Begleitmaterial erschi en ein sehr reich, z. T. farb ig bebildeter 
Katalog (60 Abb., davon 18 in Farbe). de r neben einer biographischen Skizze einen lesenswer
ten rezeptionsgeschicht lic hen RUckbli ck enthiilt. 

Dieser Ansatz bei zeitgenoss ischen WUrdigungen legte sich nahe, weil der einschIagig 
kunst- oder heimatgeschi chtli ch lnteressierte zwar mit den Fennel'schen Lithographienmap
pen (Kassel, Marbu rg, Heidelberg, Waldeck, Hessische Burgen u. a.; einige charakteristische 
BHitter im Katalog abgebildet) vertraut ist, abe r das Oeuvre des Landschafts malers Fennel 
wegen der nur wenigen Bilder in offentlichem Bes itz (Ieider auch wegen erheblicher zu vermu
tender Kri egsverluste) eher roil Oberraschung zur Kenntnis nehmen wird. Jetzt ermoglicht di e 
- einschli eBlich der Weltkriegsbilder -100 BeJege umfassende Werkschau (ohne die Lithogra
phien) eine breitgefacherte Moglichkeit des Bekanntwerdens und der Auseinandersetzung 
mil dem Maler Fennel. 48 Bilder slam men van einem einzigen ungenannten Leihgebe r aus 
Grenzach-Wyhlen, 22 vo n ungenannten privaten Leihgebern (einem einzigen?) aus Kassel, 20 
weitere va n verschi edenen Sammlern und Galeristen, und nur 10 unt er den gezeigten Gemal
den sind im Eigentum staatlicher oder stadtischer Museen. Auch wenn damit vor dem Hinter
grund der o. a. Eigentumsverteilung eine relativ groBe Zahl der Bilder fUr die Veranstalter der 
Sonderauss tellung relativ leicht greifbar war, so erklart das Zahlenverhaltni s jedoch auch die 
Bedeu tung der Gedenkveranstaltung flir einen im 6ffentii chen Bes itz kaum greifbaren, bedeu
tenden Landschafts maler und hebt den Wert des ausgezeichneten Katalogs hervor. 

He/mut Burmeister 

438 

• 



Sprachforschung 

Fricbertshiiuser, Haos: Das hessische Dialektbuch. Munchen : Verlag C. H. Beck, 1987, 
242 S., 15 Karten und 2 Abb. 

Vorliegender Band ist oach den Arbeiten zum Bairi schen uod Frankischen berei ts derdritte 
in der \lom Verlag C. H. Beck berausgegebencn Reihe der .. DialektbUcher", weitere waren bei 
Erscheinen in Vorbereitung. Damit Iiegt der Verlag gaoz in dem Trend, der sich nun schon sei t 
spa tes tens Ende der siebziger l ahre immer deutlicher abzeichnet : di e RUckbesinnung auft ra· 
dierte Werte. die Hinwendung lU t Rel igion, Brauch tumspOege, kurz- cin in seiner Form vOllig 
neuartiges Hei matbewuBlsein. Kau m cin Dorf, das etwas aur sich halt, hat nicht wenigstens 
eine sogenannte .. Heimatstubc", Altstadte wurden uod werden aufwendig sani ert, Uingst ver
gessene Brauche wie Osterfeuersingen und Maibaumtanz erfreuen sich zunehmender Beli ebt
heit. Da8 dabei der Sprache, d. h. der Pflege regionaler Dialektfo rmen. eine besondere Bedeu
tung zukommt, darf nicht Uberraschen, schlieBlich wies schon 1923 der Anthropologe Mali
nowsk.i daraufhin, daB Sprache eine Form des menschlichen Handelns sei. Demzufolge is t der 
Gebrauch der regional en Dialektform gleichzeitig Hinweis auf die Identifi kation des Sprechers 
mit seiner Heimatregion. 

Mit diesen Oberlegungen sieht auch der Verfasser seine Arbeit gerechtfertigt. In seinem 
Vorwort richtet er sich nicht nur (an den] Sprachwissenscha/tler. Volkskundler, Histariker und 
Lehrer. sandern ouch (an den] Taur;sten, ( .. . ] Zugetogenen. den Alt- und den Neuhessen, den Jour
nalisten und den Kulturschqffenden, kurz alle ( ... ], die an den hessischen Mundarten interessiert 
s;nd ( ... J, mil dem Ziel : Du suchende und der inleressierte user, auch der Fachkallege so/len 
schonjetzt An/worten a /ifihre Fragen nach dem Stand unseres Wissens iiberdie hessischen Mund
arlen bekommen (S. 13) . 

Mit dieser MaBgabe e rh ebt der Autor einen hohen Anspruch. Ein derartig heterogener 
Lese rkreis, wie er ofTensichtli ch anvisiert wird, kann van dem gewahlten Zielrahmen kaum 
gleichmliBig umfaBt werden. Der Verfasser teilt seinen Leserkreis implizit in zwei GroBkate
gori en e in, namlich den "Fachmann" und den "Laien". Wenden wir uns zunachst der zwe iten 
Gruppe zu. 

Auf den Seilen 57 bis 98 wird eine "KJeine Graromatik der hessischeo Mundarten" geboten. 
In der Ei nleitung zu diesem Kapitel ist ganz ri chtig bemerkt, da8 es ratsam sei, sich bei ei ner so 
uneinheitlichen Dialektregion wie Hessen auf wichtigs te Sachverhalte zu beschranken. DaB 
dabei aus linguislischer Sicht durchaus systematisch und dabei exemplarisch vorgegangen 
wird. soli nicht bestritten werden. (Beispielsweise wird den morphologi schen und syntakti
schen Phiinomenen annahernd der gleiche Stellenwert beigemessen wie den phonologischen, 
was fUr die Dialektforschung nicht immer selbstverstandli ch war.) Trotzdem ist sehr sta rk zu 
befUrchten, daB den "interessierten Laien" nach 20 Seilen anstrengender LektUre von Einzel
beispielen (anstrengend deshalb, weil in Lautschrift umschrieben) erschopft der Mut zum 
Weiterlesen verla8t. Und das ware schade, denn danach erst wird es interessant. 

Im dritten Teil beschaft igt sich der Autor namlich mit den eigentlichen soziolingu istischen 
Fragestellungen wie Gebrauch und Prestige des Dialektes bei den einzelnen Sprechergruppen. 
Diese Problematik soUte auch fUr den "Fachmann"von besonderem Interessesein, erwartet er 
doch hi er tatsachlich den derzeitigen Stand der Dialektforschung, eben angl?wandt Buf den 
hess ischen Sprachraum. Sicherlich nicht erwartet er die vollig unkritische Ubernahme von 
Forschungsmethoden und Theorien der frO hen 70er Jahre, als man mit soziolinguistischen 
Fragestellungen eher versuchte zu politisieren, gar zu provozieren, anstatt dartiber nachzuden
ken, wie man Hypothesen anhand konkreter und reprasentativer Oaten untermauern konnle. 

8 erei ts 1980 priigte Linguist R. A. Hudson den 8 egrifT des ,armchair-approach. die sog. 
,.Lehnstuhlmethode", die e r zwar bis zu einem gewissen Grad als nOtzlich fUr die Aufstellung 
von Theorien,jedoch aJs ni cht aus reichend rur die BeweisfUhrung halt. Qualitative Studie von 
Sprache muS immer einhergehen roit der quantitativen Studie. Die quantitativen Unter
suchungen, die uns hier vorgestellt werden, stOtzen in keiner Weise di e aufgestellten Hypo
thesen. Weder erfahren wir etwas Uber die absoluten Sprecherzahlen (Frage der Rep rasen
tativitiit), die Methode der 8 efragung (Ausnahme : 8 efragung durch Lehrer im Rahmen des 
Unterrichts), ooch dartiber, welche Einzelphanomene oder, um endlich den entsprechenden 
Fachterminus einzufUhren, der im gesamten Werk nicht einmal genannt wird, welche Iiguisti
schen Variablen Oberhaupt mit der Befragung untersucht werden sol1ten. 
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Das Problem der Reprasentativitiit bedarf keiner weiteren Erlauterung, 5% konnen eben 
nur 2 Sprecher, aber auch 20 oder 200 sein. Wichtiger dagegen die Methode der Befragung. 
Unbestritten dlime es sein, daB ein Sprecher im Dialog mil Fremden, derwomoglich Tonband
aufzeichnungen vornimmt (auch dariiber erfahren wir nichts), anders reagiert (und spricht) als 
unler Vertrauten. Ebenfalls ist wichtig, in welcher Form die Befragungvorgenommen wurde
informelle Gespriiche, Vorlesenlassen einer Worterliste oder nur die Frage, ob liberhaupt Dia
lekt gesprochen wird. Die letztere Variante, die der Autor ebenfalls in seineBetrachtungeinbe
zieht - namlich Befragung durch den Lehrer - ist besonders gefahrJich. Zum einen ist der Leh
rer ni cht unbedingt Vertrauensperson, vielleicht befUrchtet der Schiiler eine Benachteiligung., 
wenn er zugibt, (zuhause) Dialekt zu sprechen. Zum anderen ist es keinesfalls sicher, da8 der 
Befragte auch tatsachlich so spricht, wie er es g1aubt. Dies ist Ubrigens ein Grundsatzproblem 
der Linguistik und Hauptkritikpunkt an der ,.Lehnstuhlmethode". 

Das dritte Problem, namlich der linguistischen Variablen, leitet bereits Uber zu einem 
weiteren Kritikpunkt, namlich der sprachwissenschaftlichen Tenninologie. Zum Problem der 
Variablen bleibt zu bemerken, da8 es sich empfiehlt, die Zahl deruntersuchten Variablen mog
lichst gering zu halten, urn die einzelnen Varianten und somit einen moglichst exakten Verlauf 
von Isoglossen festzustellen, aber auch, urn einen plausiblen Bezug zwischen linguistischen 
und sozialen Variablen herstellen zu konnen . Ober die Methoden der herangezogenen Unter
suchungen erfahren wir nichts . 

Zum SchluB soil nur noch kurz auf die verwendete Tenninologie eingegangen werden. Da8 
gewisse Standardbegriffe der Soziolinguistik wie "Variable" und "Varianten" nicht verwendet 
werden (mit Erliiuterungen fUr den ,.Laien", wie diesja auch mit dem BegrifT .,Isoglosse" getan 
wird), ist bereits angesprochen worden. Wichtiger istjedoch eine grundsatzliche Definitions
frage. Der Verfasser hat sich bei der Bezeichnung der regionalen Sprachform fUr den BegrifT 
"Oialekt" entschieden. Dies is t zwar legitim, bringt ihn jedoch bei der Abgrenzung zu Fach
sprachen und Soziolekt in Schwierigkeiten. Dann hatte er jedoch deutlich trennen mlissen 
zwischen Regionaldialekt und Soziolekt. Gerade die van ihm exemplarisch zitierten Entleh
nungen aus dem Jiddischen wie .,koscher", .,Schlamassel", .. Maloche" etc. sind keineswegs 
kennzeichnend fUr den Regionaldialekt, sondern fUr den Soziolekt. Auch bei den Fachspra
chen ist die Abgrenzung zum Regionaldialekt problematisch. Hatte sich der Autor fUr den 
BegrifT der "Varietiit" entschieden, so ware eine Gliederung nach der Varietiil in Abhangigkeit 
vom Sprecher (dies umfa8t alle personlichen Sprechermerkmale wie regionaie Herkunft, Bil
dung, ausgeUbter Beruf etc.) und der Varietiit in Abhangigkeit von der Situation (Formalitiits
grad, Gesprachsteilnehmer, Sprachverwendung im Rahmen einer ausgelibten Tatigkeit = 
Fachsprache etc.) moglich gewesen. DaB dabei Interdependenzen bestehen, steht au8er 
Zweifel. 

Oer Stand der soziolinguistischen Forschung, bei der die Dialeklforschung einen wichtigen 
Raum einnimmt, iSl weiter. Oiese dem interessierten Laien naherzubringen und dabei Bezug 
auf seine Heimatregion zu nehmen, bleibt weiterhin eine lohnenswerte Aufgabe. 

Christine Swoboda-Korner 

Schanze, Rosemarie : Sprache und Gesellschaft in Frankfurt am Main. Studien zum Frank
furter Worterbuch. Frankfurt/ M.: Verlag Waldemar Kramer 1988, 149 s. 

In der Mitte des 19. Jahrhunderts sammelte der Gymnasialprofessor Johann Joseph Oppel 
jahrzehntelang mit nimmennlidem Eifer Redewendungen, Satze und Gespriiche in Frankfur
ter Mundart fUr ein wissenschaftliches Werk liber diesen Dialekt, das er herauszugeben beab
sichtigte. Er kam nicht mehr dazu, doch sind seine Sammlungen heute eine unschatzbare 
QueUe zur Sprachgeschichte der Stadt. 

Die einmal begonnene Arbeit setzte von 1932 bis etwa 1942 Hans Ludwig Rauh erfolgreich 
fort, wenngleich fUr ihn and ere Gesichtspunkte als die seines Vorgiingers wichtig wurden . 
Denn zeichnete Oppel in erster Linie die in Frankfurt zu seiner Zeit tatsiichlich gesprochene 
Sprache auf, so ging es Rauh mehr um eine moglichst vollstiindige Erfassung des mundartli· 
chen Wortschatzes Uberhaupt. Sein lexikographischer Ansatz und die von ihm geleistete Ver· 
zettelung der hinterlassenen Manuskripte Oppels schufen erst die Voraussetzungen dafUr, daB 
seit 1968 das Frankfurter Worterbuch endlich erscheinen und mit der 18. Lieferung 1985 erfolg
reich abgeschlossen werden konnte. 
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Rosemarie Schanzes grundlegende Sludie tiber den Zusammenhangzwischen Sprache und 
Gesellschafi fuBt auf den ersten sieben Lieferungen dieser bisher umfangreichsten Sammlung 
einer Stadtsprache im deutschsprachigen Raum. Ihre Arbeit lag zwar schon 1977178 abge
sch10ssen vor, doch konnte sie erstjetzt in den "Studien zur Frankfurter Geschichte" als Band 
21 erscheinen, was um so begrtlBenswerter ist, als es vergleichbare Untersuchungen zum 
Frankfurter Worterbuch bislang sonst nicht gibt. 

Die klargegliederte Publikation beschaftigt sich in einem ersten Teil mil Forschungsproble
men, die daraus entstanden, daB Oppel und Rauh ganz unterschiedliche Ansatzpunkte fUr ihre 
Sammeltitigkeit entwickelt hatten. Oppel war Anhiingerdervon Jakob Grimm und seinenzeit
genossischen Mitstreilern entwickeiten Sprach- und Grammatiktheorie gewesen, nach der 
zwischen Grammatik und Wortschatz kein grundlegender Unterschied besteht, und hatte sich 
dementsprechend besonders urn die Erfassung der Mundart in ihrern gesprochenen Zusarn
menhang bemUht. Rauh dagegen ging es vor allem urn die Phonetik der Frankfurter Stadt
sprache und urn die Eingrenzung des Gebietes, in dem sie tatsachlich lebendig war. FUr den 
soziokulturellen Wert der von Oppel gesammelten Sprachbelege entwickelte Rauh dagegen 
von seinem Forschungsansatz aus wenig Verstiindnis. 

Hier aber selzt gerade Rosemarie Schanzes Interesse und Bemtihen ein. In einem zweiten 
Teil ihres Buches mil der bezeichnenden Oberschrift "Die Stadt als sprachlicher und sozialer 
Raum" untersucht sie die uberlieferten Quellentexte unter dem Gesichtspunkt, wie weit grup
peneigene Fragestellungen mit ihrer Hilfe beantwortet werden konnen. Ob es sich urn Hebrais
men handelt oder urn die Obernahme franzosischer Ausdrticke, urn Ergebnisse einer gewissen 
Sprachbequemlichkeit der Frankfurter oder urn ihr Verhaltnis zum Geld, dem im Worterbuch 
nicht weniger als vier Druckseiten gewidmet sind: Diese und andere Besonderheiten der 
untersuchten Stadtmundart werden anhand eindeutiger Belege in je eigenen Kapiteln abge
handelt und dem Leser verdeutlicht. Nachweisbare Spuren hinterli eBen ebenfalls die indu
strielle Revolution des 19. Jahrhunderts und der von ihr ausgeloste soziale Wandel in der gro
Ben Stadt. Auch er fand seinen Niedersch1ag in ganz bestimrnten Ausdrucken und Gespra
chen, die Oppel aufzeichnete und die Autorin fUr den modernen Menschen interpretierte. 

Ein eigenes, letztes Kapitel btieb dem familial-nachbarlichen Bereich vorbehalten. Erbringt 
insofern nichts grundlegend Neues, als die Rolle der Frau und ihre Stellungin derGesellschaft 
des vergangenen Jahrhunderts ganz allgemein bekannt ist. Nicht umsonst waren die preuBi
sche Konigin Luise und ihr Familienleben lange Zeit fUr bUrgerliche Familien das Frauenvor
bild schlechthin. Die drei bekannten K (Ktiche - Kinder - Kirche), auf die R. Schanze hinweist 
(S. II6), mussen allerdings auch unter dem Gesichtspunkt gesehen werden, daB einer Ideinbur
gerlichen Frau und Mutter noch vor nicht allzulanger Zeit keines der vielen Haushaltshilfsmit
tel zur VerfUgungstand, die uns heute so selbstverstandlich sind. Die Technisierung des Haus
halts ist es, die es der Frau von heute erlaubt, an Dinge zu denken, von denen ihre Vorgangerin
nen nicht einmal traumen konnten. Immerhin : Oppels Aufzeichnungen bestiitigen, daB die 
Frankfurter damals die Rolle der Frau genauso sahen, wie sie auch anderswo in diesen Jahr
zehnten gesehen und von den Frauen vorausgesetzt und angenommen wurde. 

Ahnliches la8t sich von den in der Sprache ausgedrtickten Erwartungen fUr die Erziehung 
der Kinder sagen. Es gab fUr sie eine Fulle von Koseworten, vor all em fUr die Kleinkinder, die 
ganz naturlicherweise ob ihrer Hilflos igkeit zu alien Zeiten im Mittelpunkt des Familieninter· 
esses standen und ooch immer stehen. Da8 der Mutter bei dem kindlicben Sozialisationsvor
gang die pragende Rolle zufiel, wird an mehreren Dialektbeisp ielen eindrucklich gezeigt, kann 
aber sicher niemanden verwundern, da sich daran bis heute nicht allzuviel geandert hat. 

Das Buch ist trotz dieser Ideinen Anmerkungen durchaus lesenswert und erolTnet dem 
Frankfurter wie dem nicht in dieser Stadt wohnenden Freund deutscher Volkssprachen einen 
tiefen Einblick in eine Mundart, die so, wie sie hier dokumeotiert ist, im Zeitalter der Massen
medien und des Fernsehens unterzugehen droht. Waldemar Zillinger 

Fechner, Pau l: Eine Flurnamen·Sammlung von Witzenhausen und seinen 16 Stadtteilen. 
Schriften des Werratalvereins Witzenhausen, Heft 20, 1989, IOl S., zahlr. Abb. u. Ktn. i. T. 

Die vorliegende VerofTentlichung enthiilt alle im Gebiet Witzenhausens und seiner 16 
Stadtteile Albshausen, Berlepscb-Ellerode, Blickershausen, Dobrenbach, EUingerode, Erm
schwerd, Gertenbach, Hubenrode, Hundelshausen, Kleinalmerode, Neuseesen, RoBbacb, 
Unterrieden, Wendershausen, Werleshausen und Ziegenhagen uberlieferten Flurnamen, die 
von Paul Fechner und zahlreichen ortskundigen Heimatfreunden zusamrnengetragen worden 
sind. Die Flurnamen der 17 Gemarkungen/Gemeinden sind in alphabetischen und numeri-
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schen Listen erfaJ3t, wodurch die Suche merklich erleichtert wird. Zu alien Gemeinden sind 
topographische Karten angefertigt worden, in denen die Lage der jeweiligen Flur numerisch 
vermerkt ist. Erganzt werden diese Zusammenstellungen durch StraJ3enverzeichnisse der ent
sprechenden Orte, da zahlreiche Flurnamen in StraBennamen aufgegangen sind. Die vorlie
gende Arbeit beschrankt sich auf das Sammeln und die kartographische Zuordnung der Flur
namen. Sie verzichtet bewuJ3t auf eine etymologische und/oder histori sche Erklarung des 
Materials, die einer spateren Untersuchung vorbehalten bleiben. 

Mit diesem Unternehmen ist der Erkenntnis Rechnung getragen worden, daJ3 die Flur
namenforschung ein wichtiges Gebiet der Heimatgeschichte ist, das daruber hinaus groJ3e 
Bedeutung fUr volkskundliche, sprachJiche, historische und geographische Untersuchungen 
besitzt. Enger als die amtliche Schreibweise der Stadte und Gemeinden sind die Flurnamen 
der mundartlichen Aussprache verhaftet, deren Kenntnis mehrund mehr verschwindet. Ange
sichts des Verlorengehens vieler alter Bezeichnungen von Wiesen, Feldern, Waldstucken, Ge
wassern und Wegen als Folge von Gebietsreform, Flurbereinigung und Bebauung erfullt die 
hier angezeigte Flurnamensammlung die wichtige Aufgabe der Spurensicherung. Sprachfor
scher und Historiker werden sicherlich diese r beeindruckenden Zusammenstellung von rund 
2000 Namen ihre Anerkennung nicht versagen. Andere Gemeinden soli ten dem Beispiel 
Witzenhausens folgen und die Flurnamen ihrer Gemarkungen g1eichfalls erfassen. Auf diese 
Weise wiirde der Forschung umfangreiches Namenmaterial zur VerfUgung gestellt, aus dem 
weiterfUhrende Erkenntnisse zur Siedlungsgeschichte des Hessenlands gewonnen werden 
kOnnten. Slejan Hartmann 

Minderheiten I Judaica 

G i d a I, Nachum TiI : Die luden in Deutschland von der Romerzeit bi s zur Weimarer Repu
blik. Gutersloh: Bertelsmann Lexikon Verlag GmbH 1988, 440 S., 974 Abb. (Leinen: ISBN 
3-570-07690-3; auch in Broschur erhaltlich). 

"Deutschland mein Vaterland, ludentum mein Erbe" ist der Abschnitt des hier anzuzeigen
den Bild-Bandes betitelt, der sich dem Kaiserreich zuwendet. So beschreibt das Zitat die zu 
alien Zeiten belegbare ZwiespaltigkeitjudischerGeschichtserfahrung in und mit Oeutschland. 

In einem Prolog und vier Hauptkapiteln mit insgesamt 143 thematischen Stichworten von 
"Die Anfange der Diaspo ra" bis zu ,,1933" und "Erktarungen von Leo Baeck und Albert Ein
stein" hat Professor Dr. Nachum Til Gidal seine "Bildgeschichte der luden in Deutschland" 
gegliedert. Eine historische "EinfUhrung" findet sich vorangestellt. 

AnstoO zu dieser Bilddokumentation war ihm, dem 1909 geborenen Munchner luden Iitaui
scher Abstammung, die wahrend seiner Lehrtatigkeit in den USA 1955-1958 gewonnene Er
kenntni s, daJ3 es kaum Bildmateria/ aus der Hand von Juden zu ihrereigenen Geschichtegab. Was 
immer der Grund fUr das Fehlen einer visuellen Ookumentation war - ob orthodoxe Gebots
treue oder, entgegengesetzt, der Wunsch nach Emanzipation und Assimilation -, Gidai begann 
damals mit der Sammlung von Bildbeispielen zur Geschichte seiner Glaubensgemeinschaft. 
Mitjedem Holzschnitt, Kupfer- oder Stahlstich, Photo,jedem ErlaJ3, Manuskript oder Druck
werk spurte er ein wenig mehr den eigenen Wurzeln nach und konnte schlieJ3lich mit derVorlage 
dieses 974 Bildbelege umfassenden Bandes das Lebenswerkzum AbschluJ3 bringen, ausgerech
net den Deutschen die Juden zu erkliiren, wie Marion Gratin Don hoff in einem Geleitwort fUr 
den ihr aus Studienzeiten vertrauten Gidal vermerkt. 

Oer Verfasser, der durchschnittlich vier bi s fUnf Abbildungen pro Ooppelseite anbietet, 
erfaJ3t mit seinen uber 140 Unterkapiteln alle wichtigen Aspekte des religiosen und sozialen Le
bens, aber auch des kulturellen und national en Engagements iiber zwei lahrtausende hinweg, 
sowei t sie im BUd festgehalten sind. Gidal schildert die Zeiten der brutalen Verfolgungen. der 
Unterdriickung und den politischen Antisemitismus; er diskutiert schonungslos und selbstkri
tisch Elemente der inneren Zersetzung des ludentums ebenso wie die zu verschiedenen Zeiten 
verschieden begriindeten Konversionen, und er belegt in immer neuen Ansatzen, wie sehr ge
rade die Geschichte der luden in Deutschland zugleich eine Geschichte der deutschen Kultur 
und des Anteils judischer Burger daran ist. 

Oer Band ist eine in Ausstattung und Druckqualitat hervorragende Dokumentation, deren 
sinnvoll und wissenschaftlich exakt kommentierte Bilderflille sie fast zu einem "Katalog" des 
uberhaupt Vorhandenen macht. Fur historische Museen und insbesondere fUr jene mit 
ludaica-Sammlungen ist dies er Band absolut unverzichtbar. He/mut Burmeister 

442 

• 



Lohmann, Dagmar und Clemens : Das Schicksal der judischen Gemeinde in Fritzlar 
1933-1945. Die Pogromnacht 1938 (Geschichtsverein Fritzlar, Beitliige zur Stadtgeschichte, 
Nr. 5), Fritzlar 1988, 104 S., zahlr. Abb. uDd Dokumente. 

Das anspruchsvolle Heft, das der Fritzlarer Geschichtsverein aus AnlaB des 50. lahrestages 
des Novemberpogroms herausbrachte, bemuht sich, die sich stiindig verschlimmernde Lage 
der luden in FrilZlar seit Beginn der nationwsozialistischen Herrschaft zu dokumentieren. Die 
Ereignisse und die Ergebnisse der im lokalen Rahmen spurbar werdenden Verfolgung dieser 
Minderheit werden bis hin zu Deportation und Vernichtung nachgezeichnet. Ausgehend von 
einem kurzen Blick auf die Synagoge, die im November 1938 wie andernorts zunachst im 
Zentrum der Pogromereignisse gestanden hat, dann aber doch nicht niedergebrannt wurde, 
beschreiben die Vf. in chronologischer Abfolge wlerdings mehr die Reaktionen der judischen 
Familien, vor allem ihre sukzessive Abwanderung aus der Stadt, als die unmittelbaren, sie tref· 
fenden diskriminierenden Aktionen der Nationalsozialisten. 

Die Ausruhrungen bleiben dort, wo man gern mehr von den inneren Strukturen des NS· 
Apparats in der Stadt selbst gewuBt hatte, dort wo die Nennung der Namen von Amtstragern 
und verantwortlichen Akteuren angebracht gewesen ware, zuruckhaltend und blaB. Die zahl
reichen Anonymisierungen sind bum zu rechtfertigen. Gern hatte man auch mehr uber die 
politischen Strukturen am Vorabend der Machtergreifung gehort. Bemerkenswert ist immer· 
hin, daB 192geinejudische Liste einen Abgeordneten in das Stadtparlament entsenden konnte. 
Die Schilderung der Pogromnacht, die auch die Ereignisse in den heutigen Fritzlarer Ortstei
len Ungedanken und Ziischen einbeziehen, fallen insgesamt zu koapp und wenig fundiert aus. 
Ob die "schweren Ausschreitungen" tatsachlich lediglich "von auBen, unter Mithilfe der hies i
gen NSDAP-Ortsgruppe und ihrer Untergliederungen begangen worden" sind (S. 26), hatte 
deutlicher heraugearbeitet werdeD musseD. 

Die sprachlich zuweilen recht unbeholfen wirkende Arbeit leidet unler schiefen Formulie
rungen (z. B. S. 25: "Die Hetze der NS-Propaganda [ ... ] hatte zahllose Parteimitglieder der 
NSDAP zu vollkommenen ludenfeinden werden lassen." Hienn sei die .. Ursache" fUr die fm
heD Pogromereignisse zu sehen.). Manche der wlzu allgemeinen AusfUhrungen, so z. 8. iiber 
die Konzentrationslager, hatten die Vf. sich besser sparen sollen. Warum g1eich 10 (!) Kenn
kartenantrage ortlicher luden als Abbildungen geboten werden, wo doch einer als Beispiel rur 
diese QueUe genugl hatte, wird nicht klar. VOD den 16 unkommentiert dargebotenen Abbildun
gen von Dokumenten am Ende des Bandchens wird kein Queliennachweis gegeben. Wertvoll 
sind die im Anhang zusammengestellten Namenslisten, mit deren Hilfe die Schicksale der 
Fritzlarer luden nachvollzogen werden konnen. HtTbtrt RtytT 

Bot t, Gerhard (Hrsg.) : Paul Eliasberg. Radierungen. Kalalog zur Ausstellung des Germani
schen Nationalmuseums Numberg vom 24. 9. - 30. 10. 1988, Numberg 1988. 

Urn das rechle MaB der Prasentation eines emsthaften und stillen Kunstlers war man im 
Germanischen Nationalmuseum bei der Einzelausstellung und dern dazugehorigen Katalog 
bernuht. Die gelungene k1eine Auswahl vermag aber mehr vom Denken und Wirken des Paul 
Eliasberg zu verdeutlichen, als es ein groOer GesamtUberblick haue leisten konnen. 

Paul Eliasberg (1907-1983) muBte als staatenloser lode schon 1926 Deutschland verlassen 
und lebte dann in Frankreich, wo er aber in den Kriegsjahren wieder von den Deutschen ver
folgt wurde. 

Die druckgrafische Technik der Radierung stellte rur ihn eine besondere Herausforderung 
dar; stiindig rang er urn Modifizierungen, urn den gewUnschten Ausdrucksgrad zu erreichen. 
Der Katalog enthiilt hochwertige Abbildungen seiner Blatter, in denen er sich auf teilweise 
sehr hohem Abstraktionsniveau der Radiertechnik bedient, urn Strukturen sichtbar zu 
machen - Strukturen, die sowohl die Natur als auch die Menschenhand geformt hat, die begin
nen, sich zu verselbstiindigen, die dern Betrachter die Augen ofTnen als Sinnbilder rur Lebens
zusammenhange. 

Obwohl Eliasberg die menschliche Gestalt fast vollstiindig aus seinen Darstellungen aus
klammert, sind es tiefgehende Reflexionen unserer Existenz und unserer Bestirnmung. Dies in 
dem Katalog feinfUhlig ofTenzulegen, ohne gleichzeitig den Betrachter mit der schwierigen 
Materie zu uberfordern, darin besteht das besondere Verdienst der Herausgeber. 

Susannt Schmidt 
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vo n P ezol d , Johann Dietrich : Judenverfolgung in Milnden 1933-1945. Milnden : Stad t MUn· 
den 1988. 2. ilberarb. und erw. Aun., 72 S., 5,- OM. 

Zum 50. Geburtstag der sag . .. Reichskristallnacht" liegt jetzt der o. a. Band in zwei ter, Uber
arbeiteter und erganzte r Auna.se vor. 

Einem kurzen hi storischen Uberbl ick (5. 7-14), der die Situati on in der Drei-FlUsse-Stadt in 
Beziehung setzt zu UberortJichen Ablaufen und Ereignissen, folgt cine, nur im Einzelfall 
knapp kommentierte Editi on von 51 meis t im Archiv der Stadt Hann.-Milnden verwahrten 
Dokumenten (AktenstUcke. Erlasse usf.) , Einige Lageskizzen, Wohn- und Tatortphotos sowie 
8i1der der Synagoge erganzcn das Material, dessen - zumeist erschUltcrnde - Ei ndeu ligkeit 
als Zeugnis staatlich gesteuerter und kommunal verwalteterUnmenschlichkeit ohnehin kaum 
der weiteren ErUiuterung bedarf. Diezum Teil im Abdruck, zum Teil als Faksimile publizierten 
Un terlagen spiege ln dabei Schritt fUr Schritt beispielhaft am Fall Mundens die Geschehnisse, 
wie sie damals im gesamten Reich zu beobachten waren , wider : Auch in Munden offenbart die 
Verfolgung der judischen Milburger am 9. November /938 die ganze Brutaliror der nalionalsoziali· 
stischen Judenpolltik. Das Unrecht, das in dieser Nacht Mundener Burger j udischen Mirburgern 
angetan haben, steht stellvertretendjUrdas Geschehen in alien gropen Stodten des damaligen Deut· 
schen Re/ch, und ouch dos Schweigen, m;r dem die Bevolkerung dieses Unrechr hingenommen hat 
(so Burgermeister A. Fiege und Stadtdirektor K. .W. Lange in ihrem Vorwort). Stadtarchivar 
Dr. Johann Dietrich von Pezold hat das Verdienst, die betrefTende lusammenstellung erarbei· 
let und die Schicksale Mundener Burger dem Vergessenwerden entrissen zu haben. 

Es gi lt gerade in den kleinen uberschaubaren Raumen unserer Gemeinden mit ihrer indivi· 
duell·personlichen Begegnungs moglichkei t mit "Geschich te" jenes vielzitierte Talmudwort, 
nach dem das Geheimnis jeder Versohnung in der Erinnerung liegt. Pezo ld hat flir Munden 
diese Voraussetzung geschafTe n. He/mut Burmeister 

Geschichle der Jtid ischen Gemeinde Schenklengsfeld. Hrsg.: Christlich·Judi· 
scher Arbeitskrei s Schenklengsfeld, Red .: Karl Honikel, Hartmut Kaberich, Hans Lowenberg, 
Dietmar PreiB, Waldemar Zillinger, Schenklengsfeld 1988. 282 S., zahlr. Abb. 

FUnfzig Jahre nach den Ereignissen der Pogromnach t vom November 1938 1egen die Mil· 
glieder eines chrisllich·jtidischen Arbeitskrei ses einen beachllichen Sammelband lur Ge· 
schichle der Juden in der oSlhessischen Gemeinde Schenklengsfeld vor. Oer Anteil der Juden 
in der Gemeinde war auOe rordent lich hoch und belrug bei der Volksz.ahlung des Jah res 1925 
noch immer nahezu 13 Prozent, ein Sachve rhalt, der ei ne intensive Bearbeitung des Themas 
allemal rechlfertigte. In mehreren Einzelbeilragen werden di e hislorische EntwickJung der 
jtidischen Gemeinde von den Anf:ingen bis zu ihrer Vemichtung unler dem Nationalsoziali s· 
mus und ei ne Reihe von Einzelaspekten jUd ischen Lebens in Schenklengsfeld behandelt . 

Den Kern des Buches bilden drei breit angelegte, chronologisch vorgehende Darslellungen, 
deren e rste aus der Feder von Waldemar l ill i nge r (lur Siedlungsgeschichte der Juden in 
SchenkJengsfeld, S. to-59) die Zeit bis zum Beginn der napoieonischen Herrschaft umfaBt. Vf. 
gelangt dabei in seinen auf der intensiven Auswertung der archaologischen Quellen beruhen· 
den Ergebnissen Uber die bisherigen Kenntnisse. wi e wir sie Amsbergs lexikographisch ange· 
legtem Werk I entnehmen konnen, weit hinaus. Er kann die erste jUdische Familie bereits flir 
das Jahr 1494 nachweisen. Leitfaden se iner Arbeit ist die Chronologie, o hne dabei auf die Oar· 
stellung von Einzelheiten zu verzichlen, die inl eressante Einbli cke in die unm ittel bare 
Lebenssi tu ation erofTnen. Es gel ingt ihm, e in anschau li ches Bild insbesondere von der sich 
wandelnden rechtlichen Situation der Juden zu zeichnen, die sich im Landecker Amt von den 
sonst in Hessen geJtenden Bedingungen unterschied. AuBerdem erfahrt man zahlreiche Ein· 
zelheiten liber ihre steuerlichen Belastungen und ihre wegen der Auseinandersetzungen mit 
den Hersfelder Ztinften im 18. l ahrhundert gefahrdeten wirtschaftlichen Lebensgrundlagen. 

Ahn!ich untemimmt es auch Kar! H o n i k e I in seinem sich zeitlich anschlieBenden und 
zugleich umfanglichsten Beitrag des Bandes, der bis zu m Ende der Weimarer Republik rei cht 
(S. 60-139), ausgehend von der Rechtsstellung der Juden im 19. Jahrhundert vor alle m die wirt· 
schaftli ch·soziale Lage der Juden am Ort zu beleuchten. Wertvoll e QuellenauszUge, Statistiken 
und Aurstellungen ermogli chen Einblicke in di e innere Strukturder jlidischen Gemeinde. Gut 
ausgewahlte Abbildungen unters tUtzen di e Aussagen in den Abschnitten liber Synagoge, 
Schulwesen und den jtidischen Friedhof Schenklengsfelds. Oer dritte Bei trag - ebenfalls aus 
der Feder vo n Karl Honikel- beraBt sich mit dem Ende der Gemeinde unterder nationalsozia· 

444 

-



listischen Herrschaft (S. 201-250). Eindrucksvoll und durch die ausgiebige Verwendung ein· 
schHigige r Quellen - teils als ausflihrJ iche Zitate im Text, teils in Form von Abbildungen
schildert Vc. die zunehmende Entrechtung der luden in Deutschland mit ihren lokalen Aus· 
wirkungen bis hin zur Deportation und Vemichtung. Honikel kann dabei als Quellen auch 
mehrere Aussgen von Zeitzeugen heranzie hen. Gem hatte man allerdings mehr liber die Ort· 
li chen politischen Verhaltnisse e rfahren. Warum die Namen des Blirgermeisters und des 
NSDAP-Ortsgruppenleiters und anderer Funktionstrager anonymisiert und sel bst in abgebil
de ten Zeitungsartikeln und Dokumenten nachtragli ch getilgt wurden , bleibt unverstandlich 
(vg!. z. B. S. 211 , 215, 217, 223, 238). Am Ende der Ausflihrungen steht e ine - freilich noch 
unvollstandige - Zusammenstellung der jUdischen Opfer der NS·Herrschafl. Kurzbiographien 
der urn 1930 am Ort lebenden Familien von K. Ho nikel und H. Lowenberg (S . 251-268) 
geben als wertvolle Ergiinzung zum eben genannten Aufsatz Auskunft Uber Familiendaten 
und Lebensschicksale der luden. Ei n Ortsplan ve rzeichnet den damaligen Hausbesitz der jUdi
schen Familien. 

Hervorzuheben seien schli el3Ji ch noch drei kleinere Beitrage, die Einzelaspekte des jUdi
schen Lebens naher beleuchten : Die - bereits bei Monika Richarz 2 gedruckten - lugenderi n
neru ngen des in Schenklengsfeld geborenen und aufgewachsenen S. S p i ro, de r 1938 Deutsch
land verJassen konnte, si nd ein ei ndruckl icher Spiegel der zwiespaltigen Lebenswelt, mit der 
der ort hodox erzogene junge lode zu Beginn des 20. l ah rhunderts inmitten einer Uberwiegend 
an tisemiti schen Umgebung konfrontiert war (S. 139-151). Der Wiederabdruck ei ne r klei nen 
Abhandlung von K. Honikel von 1984 beschaftigt sich mit einer von ei nemjlidischen Ehepaar 
errichteten Stiftung flir arme chri stli che wie jUdische Schulkinder (S . 153-159); H. und M. 
Lowenberg beschreiben einflihlsam und kenntnisreich und optisch unte rstlitzt durch Abbil
dungen von Kultgegenstanden "Reli gioses Brauchtum in der jUdischen Gemeinde Schenk
lengsreld" (S . 160-200). 

BegrUBenswert ist die am Ende des Bandes vorgenommene ZusammensteUung der jUdi
schen Grabsteine. die mit Hilfe eines beigegebenen Lageplans des Friedhofes mUhelos lokali
siert werden konnen . - Alles in all em : Ei ne gut durchdach te und gelungene Publikatio n, di e 
kaum WUnsche offenlaBt und un se re Kenntni sse Uber die recht zahlre ichen kleineren jOdi
schen Gemeinden in Hessen urn einen weiteren wichligen Beit rag ve rm ehrt. Herbert Reyer 
1 Paul Arnsberg. Die jUdischen Gemeinden in Hessen. Anfang, Untergang, Neubeginn. Bd. 2, 

Frankfurt 1971, S. 268fT. 
2 JUdi sches Leben in Deutschland, hrsg. v. Monika Richarz, Bd. 2, SlUttgart 1979, S. 137-147. 

D ru m m e r, Heike: Findbuch zu m Bestand NiederHi.ndische Gemeinde Augsburger Confes
sion 1585-1985. Vorwort von Wolfgang Klotzer. Hrsg. vo m Stadta rchiv Amt flir Wissenschaft 
und Ku nst der Stad t Frankfurt, Frankfurt 1988 (Mitteilungen aus dem Frankfurter Stadt
archiv, 9). 

Das vo rl iegende Findbuch weist auf die Geschichte ei ne r k1einen, aber flir die Geschichte 
der Stadt Frankfurt bedeutenden Personengruppe hin . 

Die "Niederl an dische Gemeinde Augsburger Confession" (NGAC) steht in der Traditi on 
der lutherischen Gemei nde in Antwerpen. deren Mitgli ede r infolge des F rei hei tskampfes der 
Niederlande gegen Spanien in der zweiten Halfte des 16. Jahrhunderts ihre Heimat ve rl assen 
muBten und in Frankfurt Aufnahme fanden. 

Oberei nstimmung auf der Grundlage des lutherischen Bekenntnisses, wirtschaftlicher 
Erfolg und soziales Engagemen t fO rdert en di e Integration der GlaubensflUchtlinge. 

Seit dem ZusammenschluB der fremden Augsburger Konfessionsverwandten am 31. Mai 1585 
erlebte die heute noch ca. 300 Mitgli eder umfassende Gemeinde zahlre iche Veranderungen. 
Mit de r Statutenanderung von 1876 nah m sie immer mehrden Charakter einer auf die caritative 
Versorgung ih rer eigenen Mitglieder ausgerichteten Privatgesellschaft evangelisch-Iutheri
scher Glaubensbrlider an. 

Die Emigranten beeinfluBten in vie lraltiger Weise die Entwicklung der Stadt. Hervorzu he
ben si nd hi erbei ihre Aktivitaten auf wirtschaftlichem Gebiet und ihr Beitrag fUr das Wohl 
fahrtswesen . 

Die Qualifizierten Handwerke r, Kaufleute, Handler oder Bankiers gaben den Textil-, Juwc
len- und Edelmetallindustrien ebenso Impulse wi e sie zur Forderung Frankfurts als Finanz
metropole beitrugen. So waren an der Grtindung der Frankfurter Borse (1585) auch niederlan
dische Kaufl eute beteiligt. 
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Die Errichtung eines Almosenkastens, der Uberwiegend 8US Kollektengeldem uDd Stiftun
gen wohlhabender Gemeindemitglieder finanziert wurde, schuf die materielle Voraussetzung 
fUr eine umfangreiche caritative Tiitigkeit der Gemeinde, die nicht nur aur Angehorige uDd 
verfolgle Glaubensbrtider (Salzburger GlaubensflUchtlinge) beschrankt blieb, sondem sich 
8uch aur die Unterstiitzung verarmter Teile der Frankfurter Stadtbevolkerung erstrecktc. 

Als cin herausragendes uDd dUTch dieArchivaliengut dokumentiertes Beispiel niT wohlUiti· 
gcs Engagement kann die Errichtung eines Waisenhauses IllT Erziehung von hierverburgerten, 
honneter. aberverarmler El/ern evangelisch lutherischtr Religion, hinterlassener Waisen CS. X) an
geseben werden. Frau ScboffMagdalena Margaretha Andrae (geb. Burgk) hatte der Gemeinde 
im Jahre 1787 ihr Haus im GroBen Hirschgraben flir diesen Zweck zur Verfugung gestellt. 

Dem Stadtarchiv Frankfurt gelang es 1986, das bis zu diesem Zeitpunkt nicht angemessen 
betreute Archiv der NGAC als Depositum zu ubemehmen. Damit konnte das Archiv in 
seinem BemUhen. Uber die Betreuung der Amtsregistraturen hinaus weitere Archivalien und 
Dokumente zu sichem, die flir die Stadtgeschichte von Bedeutung sind, einen weiteren Erfolg 
verzeichnen, der durch das Entgegenkommen der Gemeinde ermoglicht wurde. 

AmtsbUcher, Urkunden, Korrespondenzen und Orucksachen von der zweiten Hli..lfte des 
16. Jahrhunderts bis zum 20. Jahrhundert bilden den Oberwiegenden Teil des in sechs Sach· 
gruppen gegliederten Bestandes, der von Heike Drummer sachkundig geordnet und aurg~· 
nommen wurde. 

Die Statu ten (ab 1585), Protokolle, Mitgliederverzeichnisse (Generalregister ab 1725), 
Rechnungen von Einnahmen und Ausgaben (seit 1599), Kapital- und Kassenbucher (1727-
1955), Alumnenregister, Unterstutzungsgesuche (ab 1618) und Verzeichnisse der Stipendien 
und Legate dokumentieren in unterschiedlicher Weise die innere Geschichte der Gemeinde 
(Verfassung, Mitgliederstruktur, Finanz· und Rechnungswesen) und ihrer wohltli..tigen Ein· 
richtungen . 

Kaufvertriige (lmmobilien) uDd Einsatzkapitalbelege (ab 1706) weisen auf die wirtschaft
liche Bedeutung einzelner Gemeindemitglieder hin. Detaillierte Sach· und Personenindizes 
tragen wesentlich zur ErschlieBung des Bestandes und damit zur Arbeitserleichterung beL Ein 
Bildanhang (acht Abbildungen) und eine knappe, Bibliographie zum Thema der NGAC ver· 
vollstandigen das vorzuglich gestaltete Findbuch. 

Mil der Obemahme des Archivs der NGAC durch das Stadtarcbiv Frankfurt und der Erstel· 
lung eines Findbuches wurde eine wichtige Voraussetzung flir die intensive wissenschaftliche 
Auseinandersetzung mil der Geschichte der Gemeinde und ihren EinfluB auf die Frankfurter 
Stadtgeschichte geschaffen. Michael Schmitt 

Fremdsein - Minderheiten und Gruppen in Hessen . Hessische Blatter flirVolks· 
und Kulturforschung N.F . 23, 1988, hrsg v. A. C. Bimmerund H. J . Dingeldein. Marburg : Jonas 
Verlag, 224 S., ISBN 3-922561-78.j). 

Das Oberaus aktuelle Thema dieses Bandes .. Fremdsein" ist zugleich ein traditionelles der 
Volkskunde. Schwerpunkt der Untersuchung waren in den letzten 30 Jahren : ,.Nachkriegs-, 
Vertriebenen· und FlUchtlingsforschung", .. Gastarbeiterforschung" sowie ethnische und kul· 
turelle Minderheiten. Die in diesem Band vorliegenden Beitrage sind vorwiegend historisch 
orientiert - mit dem Anspruch, "exemplarisch- ausgewahlt zu sein. Nachdem dem Themen· 
kreis .,Juden in Hessen" bereits 1979 ein Band gewidmet worden war, sind die nun ausgesuch· 
ten und in Einzelbeitragen behandelten Gruppen : 
- Tiroler Bauhandwerker nach dem 30jli..hrigen Krieg (A. Hock) 
- Hugenotten bei Usingen (W. Wagner) 
- "Kammermohren" in Kassel im 18. Jahrhundert (W. Schiifer) 
- tUrkische Arbeitsemigranten in Stadtallendorf (G. Auemheimer) 
- Fremde in Frankfurt/Main (G. Kryrieleis) 
- Maurer in Momberg und ihre .. Geheimsprache- (H. 1. Dingeldein) 
- Zigeuner in Solms im 18. Jahrhundert (R. Gronemeyer I G. A. Rakelmann) 
- li..ltere Menschen auf dem Lande (1. Langen/R. Schlichting) 
- hessenstammige Deutschsprachige in Ungam. 

Die Spannweite ist so groB ; dennoch kann es hier nicht urn den groBen Oberblick gehen. 
Vielmehr versuchen die Autoren der Artikel, durch Zusammensetzen kleinster Mosaikstein
chen muhsam Licht in dunkle Kapitel vergessener bzw. unterdriickter Minderheiten zu brin
gen. Nur allzu oft muB es dann - wie am Ende der Arbeit iiber die Zigeuner in Solms - heiBen 
(nachdem ein wechsel· und leidvoller Lebensweg bis zum 18. Lebensjahr verfolgt wurde); 
.. Ober sein weiteres Schicksal ist nichts bekannt." 
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Der - nicht nur vom Umfang her (46 Seiten, 223 Anmerkungen) - herausragende Beitrag ist 
jener van Wolfram Schlifer iiber die ,.Kammermohren", "Mohren"-Tamboure und "Ost-India
ner" des 18. Jahrhunderts in der Residenz Kassel. Erstmals wird hiereine historische, aus unse
rer Vorstellungswelt verschwundene Gruppe ausruhrlich behandelt. Dieser wichtige Beilrag 
zur Erforschung einer Minderheit in ihren Existenzbedingungen und Lebensformen ist faszi
nierend und ernuchternd zugleich : erntichtemd in der Erkenntnis, wie wenig sich letztlich 
feststellen liiBt. Da gibt es positive Aspekte auf der einen Seite : Akzeptanz der Mohren ; 
bescheidene, aber gesicherte soziale Position; Anpassung und Integration; dagegen stehen 
Negativaspekte auf der anderen: soziale Vereinsamung bis hin zum Suizid; Verweigerung der 
Verchristlichung und ihrer Folgen. Die Widerspruche sind aufgrund der Quelleniage, d. h. 
infolge eines Mangels an Dokumenten, kaum lasbar. 

Wenn auch dieser uberaus aufschlu8reiche Beitragdie Phantasie des Lesers in vielerlei Hin
sicht beflugeJn mal. so ist es sicher gerade Schafers Verdienst, den Leser immerwieder aufden 
nuchternen bis kummerlichen Boden der Tatsachen zurUckzuholen und der Mythenbildung 
entschieden entgegenzuwirken, etwa wenn er das Bild von der "Mohrenkolonie" in Kassel-Wil
helmshahe geradertickt bzw. auf eine Miniatur reduziert (statt der - wie noch 1985 in den 
Soemmering-Forschungen zu lesen - "Neger und Mohrinnnen", die angeblich dort lebten, 
waren es ganze drei Frauen, die nur rur einige Wochen bzw. Monate im "ChinesenvierteJ", der 
"Iaiterie" des WeiBensteiner Schlosses, arbeiteten); oderwenn er am SchluB, wo man gespannt 
auf sensationelle EnthUlIungen uber den Fortbestand der Mohren warten ma&, knapp und 
desillusionierend feststellt, daB sich die Spuren dieser Menschen bereits im 19. Jahrhundert 
vallig verlieren. 

223 hachst informative Anmerkungen belegen die akribische Arbeit, die derVerfasser gelei
stet hat. und ermaglichen es, den eigentlichen Text als spannenden Bericht "runterzulesen". 
Bei dieser bestechend sorgfaltigen Arbeitsweise lieBen sich in Zukunft vielleicht doch die in 
ihrer Haufung recht argerlichen Rechtschreibungs- und Zeichensetzungsfehler venneiden! 
(Beim 15. Fehler habe ich das Zahlen eingestellt!) 

Insgesamt ein hachst lesenswerter Band, in dessen Einruhrung auch ein wichtiger Hinweis 
auf eine verbleibende Arbeit gegeben wird: eine wissenschafts-ideologische Studie zum Ver
stiindnis des Begriffs ,.Fremdsein". V~ronika G~rhard 

Personengeschichte 

Lampert von Hersfeld : Das Leben des heiligen Lullus. Eingeleitet. tibersetzt und mil 
Anmerkungen versehen van Michael Fleck. Bad Hersfeld : Ott Verlag 1986, 123 S., 12 sw. und 
5 farbige Abb., 20,- OM. 

Lullus steht im Schatten seines groBen Lehrers Bonifatius und istdeshalb weniger bekannt. 
Oer Geistliche verdient aber gerade in Hessen aufgrund seiner Verdienste Publizitiit, urn die 
sich die varliegende Schrift berniiht. 

Der urn 710 in Wessex Geborene und im KJoster Malmesbury Ausgebildete traf auf einer 
Pilgerreise nach Rom aufBanifatius und wurde dessen Schtiler als Benediktiner in Fritzlar. Ab 
752 war Lu! als Bischoftiitig und seit 753 mit dem Mainzer Bistum be!ehnt. Besondere Verdien
ste erwarb sich der Geistliche als GrUnder des Klosters Hersfeld. 

Der vorliegende kieine Band bringt zum ersten Mal die von Lampert von Hersfeld verfa8te 
L-:bens- und Wirkensgeschichte des heiligen Lullus in deutscher Obersetzung. Die von 
Michael Fleck priizise und in gut lesbarem Oeutsch gebotene Obertragung nach dem von 
O. Holder-Egger 1894 (Neudruck 1956) edierten lateinischen Text bildet den Hauptteil der klei
nen Arbeit. 

Fleck ruhrt seine Leser durch eine kenntnisreiche Einleitung in den Text ein. Besonders 
hilfreich bei der Lektiire ist der kurze Blick auf die Geschichte der Heiligenverehrung mit dem 
Obergang vom Martyrer-Heiligen zum asketischen Bekenner. Ab Abschnitt 6ff. setzt Fleck 
sich auch in einer kritischen Bewertung mit der Arbeit Lamperts auseinander; so wird der 
frOhe Historiker seJbst zum Gegenstand einer Betrachtung. 

Vom besonders reichen Wissen des Bearbeiters zeugen seine Erlauterungen zum Text. Sie 
ordnen ein, ergiinzen die Quellenlage zu Lamperts Darstellung und korrigieren die in seinem 
zwangsliufig geringeren Kenntnisstand begrtindeten Fehler. Anerkennung verdient auch die 
Bebilderung der Arbeil; alle Darstellungen sind ausfUhrlich und sachlich korrekt kommen
tiert. Die alien historisch und kirchenhistorisch interessierten Lesern zu empfehlende Schrift 
schlieBt mit einem umfangreichen Literaturverzeichnis und einer informativen Zeitubersicht. 

Fritdrich-Karl Baas 
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La ub , Peter (Bearb.): Ulrich von Hutten - Ritter, Human ist, Publizist, 1844-1 523. - Katalog 
zur Ausstellung des Landes Hessen anlaBlich des 500. Geburtstages. herausgegeben vom Land 
Hessen in Zusammenarbeit mit dem Ge rmani schen Nati onalmuseum Nurnberg. - Melsun· 
gen : Verlag G utenbe rg 1988, 466 S. , 16 farb. und za hlr. sw. Abb. 

466 Seiten stark und ki loschwer schei nt auch der Katalog zur Hutten-Ausstellung auf den 
ers ten Blick nur dazu geeignet, den Blicherschrank zu fli ll en. Wer abe r di e Auss tellung im 
Benedi ktiner· Kloster in Schllichtern gesehen und die an der Prasentation immer wieder 
geli bte Kritik wegen ih rer Neutralitiit, ihrer mangel nden Bereitschaft zur Stellungnahme bei 
Darstellung und Erlauterung der Exponate, und auch an der tibe rgroBen Textflill e, di e zur 
schnellen Ermlidung der etwa 6000 Besucher fUhrte, noch im Ohr hat, wird durch den Katalog 
fU r diese Mangel entschad igt. 

Bereits eine erste Beschaft igung mit dem Opus fLih rt zu der Erkennt ni s, daB das anspre
chend gestaltete Buch weit mehr als ein kommenti erter Begleiter zu r Ausstellung ist. Oer Bear· 
beiter, Peter Lau b, beschreibt in se inen einleitenden Hinweisen zu Ausstellung und Katalog 
seine Aufgabe wi e folgt : Er will di e in der Ausstellung "aufgeworfenen Fragen fo rtfUhren, ver
tiefen uod in manchen Punkten soga r anders zu stell en vers uchen". 

Oiese Aufgabe wurde in einer durchaus ni cht selbstverstandlichen Zusammenarbei t zw;
schen dem Hessischen Min isterium fU r Wissenschaft und Kunst und dem Germani schen 
Nationalmuseum NU rnberg in anzuerkennender Weise ge los t. Oer liber di e Uindergrenzen 
hinweg gepflegte Gedankenaustausch war auBerst fruchtbar und soUte zukUnftig fU r ve rgleich
bare Vorhaben Schu le machen. 

27 renommierte Autoren machen mit den Zeitumstiinden Huttens vertraut und fUhren den 
Leser an die mit groBer Klarh eit agierende und ge radlinig handelnde Person heran, oh ne dabei 
seine inneren Widerspruche zu Ubersehen. Hutten wird als strei tbarer Wegbe reiter des huma· 
nistischen Zei talters, als verarmter AdJige r, der di e langst Ube rl ebten Ideale ritterlichen 
Lebens mit den aufko mmenden biirgerl ichen Vorstellungen vereinen zu ktinnen glaubte. dar· 
gesteUt. ZieJ seiner politischen Leidenschaft war di e Erneuerung des Reiches, ni cht im Sinne 
einer Wiederbeschaffung des mittelalterl ichen Uni versals taates, sonde rn als deutsche Nati on 
in Unabhlingigkei t vom romischen KJ erus und mit der wiederhergestellten alten ritterlichen 
Flihrungsstellung. Zur Verwirkli chung se iner politischen Ziele schl oB Hutten sich voriibe rge· 
hend sogar der Reformation an, oh ne aUerdings einen wi rkli chen Zugang zu diese r zu fi nden. 
weil er nicht fahig war, ih r ti efe res religioses Anli egen zu erfassen. Als Hutten schlieBlich mit 
dem Humanismus, seiner lateini schen Ge leh rsamkei t brach und seine Wahrhei t mit der Waffe 
du rchzusetzen versuchte, geriet er in ei ne tragische l soli erung, di e ihn scheitern HeB. 

Oieses Huttenbild ve rm ittelt der Katalog besser als di e Ausstellung. Er ist - wie di e Ausstel· 
lung - in sechs Hauptabschnitte gegli edert und ve reint eine groBe Zahl von durchweg guten 
und Pos ition beziehenden Aufsatzen zu Ei nzelas pekten, die in ihrer Gesamtheit ei n Uberzeu· 
gendes Bild von Hutten und seiner Zeit unter BerUcksichtigung der neuesten Forschungs
ergebni sse zeichnen. 

Ausstellung und Katalog bildeten du rch die wechselseitige Erganzung eine Einheit. Oa das 
AussteUuogserlebnis aber ni cht mehr kaufbar ist, muS si ch der Hutten-Interess ie rte mit dem 
Katalog begnlige n. Er wird sicher nicht enttauscht sein. Friedrich·Kar/ Baas 

Si p p e l , Wilm : Oaten zur nordhessischen Flihrungsschicht, Cellariu s (Kellner) - Cnyriem 
(Knie rim). Gottingen 1988 (Forschungsberichte der Stiftung Sippel Bd. 41). 

Oer vorliegende 41. Band der Stiftung Sippei mit dem Untertitel .. Veroffentlichungen au :; 
der Geschichte der althessischen ,Landschaft an der Werra' " gibt dem Rezensenten zu man
cherlei Fragen AnlaB. Oa ware zunachst daraufhinzuweisen, daB wir es hier mit einer genealo· 
gischen Arbeit zu tun haben und keineswegs mit einer historischen Oarstellung, wi e der Unter
ti tel der Reihe ve rmuten lass en konnte. Hat man sich von di eser liberraschenden Feststellung 
erholt und schlagt das Buch auf, staunt man von neuem : Es beginnt zur groGen Verbli.iffung 
des Lesers mit der Seite 782 (!) und auBerdem noch mitten in einem Wort, der Endsilbe einer 
vorangegangenen Ortsbezeichnung, wie zu vermuten ist ( .... . burg 4.6. 1818, alt 56 Jahre"). 
Ooch damit nicht ge nu&. denn gleichermaBen unvermittelt, wie er begann, endet der Sammel
band wieder aufS. 1040. Hier laBt das genealogische Zeichen flir Heirat auf eine geplante Fort
setzung der angefangenen und anscheinend durchaus noch nicht beendeten Herausgabe fami
liengeschichtlicher Oaten aus der Werraregion in einem weiteren Bande hoffen (?). Oem 42. 
der Stiftung? 
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Oer Lese r ist jedenfall s zunachst leicht verwirrt, bis er sich vom Tite] her darauf besinnt , 
daB in diesem Buch lediglich die Namen einer nicht naher definierten FOhrungsschicht Nord
hessens mit den Anfangsbuchstaben Ce (Ke) bis Cn (Kn) geb racht werden, mehr nicht. Oer 
Benutzer findet leide r ni rgendwo ei nen Hinweis, e in Vor- oder Nachwort, rein gar nichts, was 
ihn dariiber auflda ren konnle, wie di e Anlage der Arbeit zu verstehen ist. Offenbar gingen ihr 
bereits m ehrere ahnli che voraus, doch das laBt sich a llenfalls vom Inhalt he r erschlie6en. 

Fragen ergeben sich auch, wenn man die ausgedru ckten Namenslisten du rchsieht. Cella
riu s und Kelln er z. B., die Sippei in eins se tzt, wechse ln sich auf den ers ten ze hn Seiten seiner 
Schrift in bunter Reihenfolge ab, ohne daB ers ichtli ch wird, warum die Genannten ausgerech
net an dieser SteUe zu finden sind und nich t an einer anderen. Die Vo rnamen dererfa6tem Per
sonen scheinen in der vorgenommenen Auflistung ebenso wenig ei ne Rolle gespielt zu haben 
wi e de r ausgewiesene Wohnort. 

Merkwtirdi g berii hrt auch, da6 ohne erkennbare n Anla6 mitten im Text, alle rdings nach 
abschliel3ender Behandlung eines Familiennamens, auf di e erst im vergangenen Jahr erschie
ne ne Schrift von Herbert Lamprecht .,Musterungen, Einquartierungen und Kriegssteu ern un
ter LandgrafMoritz in Niederhessen 1592-1627" hingewiesen wird (vgl. auch ZHG 93 , S. 258 f. ). 
Wer sucht schon an dieser SteUe (S. 812) eine solche Buchbesprechung? 

Andererseits ist zu loben, da6 bei alien famiiiengeschichtlichen Angaben des Bandes di e 
QueUe angegeben wird, aus de r Sippel sein Wissen schopfte (siehe hierzu ZHG 91, S. 257), 
doch scheint begriindeter Zweifel angeb racht, ob sie den Lese r stets zutreffend informie rt. 

Ein Beispiel: Auf S. 1034 werden sowohl ein Nikolaus wie ein Ch ri stop h Knebel aus Hers
feld erwahnt ; als QueJle wird fUr di ese Angaben auf die Hersfelder BOrge rbO cher S. 37 und 
S. 45 verwiesen. Schlagt man nun an den betrefTenden SteUen nach, so findet man hier beide 
Male ledigli ch den StofTel oder Chri stoffel Knefel (so di e Schreibweise im BUrgerbuch), nicht 
aber den Nikolaus Knebel. Oer kommt nur in den SchUlerverzeichnissen des alten Hersfelde r 
Gymnasium vor, und zwar in der seltenen Zeitschri ft .. ~i e Stiftsruine" Nr. 18 (November
Oezember 1940), S. 143 unter de r laufenden SchUlernummer 557. Hier findet sich Ubrigens di e 
Schrei bweise Cnebel und nicht Koebel. 

Genug davon. Oer Rezensent verkennt nicht, daB in dem besprochenen Buch eine Un
menge an Arbeit sleckt, die zweifellos auch sehr verdienstlich ist. Ooch in der vorliegenden 
Form, ohne jedes Register und o hne erliiut ernde Hinweise flir die jeweiligen Benutze r ist der 
hie r angesammelte Schatz an famili enkundli chen Nachrichten nur mit gro6ter MOhe und Vor
sicht zu heben. Schade darum. Waldemar ZiJlinger 

Se h wa rz er , Erwin : Erlebt - Notiert. Eigenverlag des Verfassers. Wiesbaden 1988, 608 S. 

Oas hier angezeigte Buch enthiilt biographische Aufzeichnungen des Verfassers, der 1988 
sein 80. Lebensjahr vollendete und im Rahmen seiner Tiitigkeit als Architekt weite Teile 
Oeutschlands kennengelemt hat. Zunachst gibt er einen AbriB seiner Familiengeschichte, die 
mit Hirschberg (Schl esien), Elberfeld und OUsseldorfverbunden ist, und wendet sich dann sei
nem eigenen Lebenslaufzu. Nach Abschlu6 seines Studiums an den Technischen Hochschu
len Hannover, Berlin und Oanzig war er zeitweilig auf dem Gebiet der Oenkmalpflege in den 
Schlossern Weilburg (Lahn) und SrUhl latig und trat 1938 in den Oienst des preuBischen 
Staatshochbauamtes Kassel ein. Oer damal ige Oberpriisident der Provinz Hessen-Nassau, 
Prinz Philipp von Hessen, beauftragte ihn mit der OurchfUhrung der Instandsetzungs- und 
Ausbauarbeiten am Schl06 Wilhelmshohe und in den dazugehorigen Parkanlagen, di e eine 
Umgestaltung in "urdeutsche Symbolik" bezweckten. So soU ten auf den einzelnen Wasser
treppen der Kaskaden Figurengruppen aus den Marchen der BrtiderGrimm aufgestellt und di e 
Form des aus dem Jahre 1792 stammenden SteinhOFerschen Wasserfalls grundlegend veran
dert werden, wiihrend wichtigere Aufgaben wie die bauliche Sicherung des gefahrdelen Okto
gons unterblieben und erst nach dem Kriege in Angriff genommen werden konnten. Zu den 
weileren Auflragen an Schwarzer gehorten der Ausbau des Ballhauses als kJ ei nes Theater, d. h. 
die Wiederherstellung des Jugendwerks Leo van KJ enzes aus dem Jahre 1807, der Abbruch der 
Verbindungsbauten zwischen den drei Wilhelmshoher Schlo6nOgel n - hi er ist zu ergiinzen, 
daB das schon 1869 die SchloBbaudirektion mit de r BegrOndung, diese Verbindungsbauten ver
unzierten sowohl das Schl06 als die Landschaft, gefordert hatte - , di e Wiederherstellung der 
Grolte in Wilhe lmsthal und der Umbau der ehemaligen Kriegsschule am Friedrichsplatz zu 
einem neuen Oberprasidium. Die Verwirklichung all er dieser Projekte ve rhinderte der wenig 
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spater ausbrechende Zweite Weltkrieg. Anschaulich schildert der Vf. seine Eindriicke ausjener 
Zeit. in der er eine Dicnstwohnung im KirchflUgel des Wilhelmshoher Schlosses bezogen 
hatte uDd mil dcr Leitung der bciden Kasseler Staatshochbauamter betraut war. Eingehend 
behandelt er die Auswirkungen der sich haufenden BombenangrifTe, die ihren Hohepunkt in 
der Zerstorung der Kasseler Innenstadt am 22.123. Oktober 1943 fanden. Seine Aufzeichnun· 
gen haben als Augenzeugenbericht besonders flir diejilngere Generation, die sich die Verhee
rungen eines BombenangrifTs nicht mehr pers6nlich vorstellen onn, groBe Bcdeutung. Von 
Interesse sind 8uch die Erlebnisberichtc des vrs. aus den beiden lelzteD Kricgsjahren, die er 
bei der umpfenden Truppe im GroBen Weichselbogen verbrachte und die mit seiner EntJas
sung aus amerikanischer Kriegsgefangenschaft auskJingen. Erwahnenswert sind des weiteren 
seine Bemerkungen zum Wiederaufbau Kassels nach 1945 in einem Diskussiansbeitrag in den 
.. Hessischen Nachrichten" vom 27. 6. 1946. U. a. spricht er sich hier rur die Wiederherstellung 
der alten Obemeustadt und die Entlastung der Wilhelmshoher Allee durch Anlage einer paral· 
lel zu ihr verlaufenden Verkehrsstra6eaus. Dagegen plidiert er rur den Abbruch der Ruine des 
Staatstheaters und die Errichtung eines Theaterneubaus, was spater tatsachlich Wirklichkeit 
geworden ist. In den foJgenden Abschnitten behandelt der Vf. sein Wirken in Weilburg und 
Offenbach, wo neben der Restaurierung historischer Gebiude die Errichtung moderner Anla
gen zu seinen Aufgaben gehorte. Van besonderer Bedeutung war der Wiederaufbau des Isen
burger Schlosses in Offenbach, das als Dienstgebaude des Staatsbauamtes eine neue Bestim
mung erhielt. Die abschlieBenden Kapitel des Buchs enthalten Reiseaufzeichnungen des Vfs. 
aus vielen Lindem, von denen vor allem die Berichte ilber China aufschlu6reich sind. 

lnsgesamt gesehen handelt es sich urn lesenswerte Aufzeichnungen aus der Feder eines 
vielseitig engagierten Architekten, der zu Ereignissen der Geschichte seiner Generation Stel
lung nimmt. Als storend bei der LektUre erweisen sich allerdings die unsystematische Gliede
rung und mangelnde Straffung des Stoffes sowie die durchgehende Kleinschreibung im Text. 

Stqan Hartmann 

Lohmann , Clemens : Die Michaelisbruderschaft in Fritzlar. 500 lahre "Kaulbauschen- am 
Markt. Geschichtsverein Fritzlar. Beitrage zur Sladtgeschichte Nr. 4 (Mai 1988), 31 5 ., 13 Abb. 
i. T. 

Ausgehend von einer Erklirung der Begriffe Bruderschaften, Gilden und ZUnfte, die sich 
im Mittelalter herausbiIdeten, behandelt der Verf. die verfassungsgeschichtliche Rolle der 
Michaelisbruderschaft rur die EntwickJung Fritzlars zur Stadt, wobei er auf das 1939 erschie
nene Buch KarJ Demandts "Quellen zur Rechtsgeschichte der Sladt Fritzlar im Mittelalter" 
zuriickgreift. Er unterscheidet in der Geschichte der Stadt zwei Phasen : }, die Zeit van 724 bis 
zum letzten Viertel des 11. lahrhunderts und 2. die Epoche nach 1085. Der Rezensent kann sich 
dieser Unterteilung nur bedingt anschlie6en, da die Zeit von 919, d. h. der Konigswahl Hein
richs I., bis zum Obergang Fritzlars aus koniglichem Sesitz in den des Erzbischofs von Mainz 
in der zweiten Halfte des 11 . lahrhunderts einen eigenen Abschnitt der Fritzlarer Oeschichte 
bildet und auch die Phase des im 15. lahrhundert einsetzenden Niedergangs der Sladt gesan
dert betrachtet werden muB. Es ist richtig., daB Fritzlar nach seinem Obergang an Mainz durch 
die Anlage einer Kaufmannssiedlung mit dem Markt als Mittelpunkt, die neben den alten Hori
genverband urn Dom und Kloster trat, erheblich erweitert wurde und im 12. lahrhundert ein 
VerschmelzungsprozeB zwischen den beiden rechtiich verschiedenen Personenkreisen ein
trat, der zur Entstchung einer stidtischen Oemcinde ruhrte. In dicser Zeit bildete sich ein 
Patriziat, das sich aus Kauneuten und zugezogenen einnu6reichen Familien aus dem Umland 
Fritzlars zusammensetzte. Da die Interessen des Rats haufig nicht mit denen der Kaufmann
schaft Ubereinstimmten, entschlossen sich die letzteren zur Errichtung einer eigenen Slandes
vertretung., der Michaelisbruderschaft, die 1333 anliiBlich von Gewandstreitigkeiten mil den 
Flemingen - dabei handelt cs sich vermutlich urn aus Flandern eingewanderte Wollweber -
erstmals erwihnt wird. 1381legten die MichaelisbrUder ihre Statu ten fcst, die allerdings nicht 
mehr im Original Ubcrliefert sind. Danach durften nur unbescholtene, ehelich geborene Kauf
leute aufgenommen werden. Voraussetzungen mr dcn Eintritt waren auBerdem die Zahlung 
van 3V. Mark Silber sowie Wein- und Wachslieferungen. Aufschlu6reich ist, daB von 50 Hau
sern und Kellern Zinsen an die Bruderschaft zu leistcn waren. Ihr gchorten in der Regel nurdie 
einOuBreichsten und vornehmsten Einwohner Fritzlars an, deren Namen gleichzeitig in den 
Listen der Patrizier und BUrgermeister erscheinen. Zu den Privilegien der Michaelisbruder· 
schaft gehorten das uneingeschriinkte Recht des Gewandschnitts und derVerkaufihrer Artikel 
in den Oewolben dcs Rathauses. Ihre wirtschaftliche Grundlage war der Or06- und Femhan-
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del, wiihrend sich die Krimerzunft auf den Kleinhandel beschriinken muBte. Es ist daher ver
stiindlich, daB sich der seit dem 15. Jahrhundert voUziehende politische und wirtschaftliche 
Niedergang Fritzlars nachteilig auf die Michaelisbruderschaft auswirken muBte. Die immer ge
ringer werdende Attraktivitiit Fritzlars als Handelsplatz fUhrte zum Wegzug kapitalkriiftiger 
Kauneute und einer Verarmung der ZUnfte. Im 19. Jahrhundert hatte die Michaelisbruder
schaft ihren kaufmiinnischen Charakter verloren und war auf die Stufe eines privaten Gesellig
keitsvereins abgesunken. Anfang 1853 verfligte die kurfUrstlich-hessische Regierung die Auno
sung der Bruderschaft, deren Tradition nicht in einer anderen Form weitergefUhrt wurde. 

Im Anhang berichtet Peter Hrycak Uber die 1982 bis 1984 erfolgte Sanierung des ,.Kaufhiius
chens", das vermutlich urn 1475 entstand und die Michaelisbruderschaft beherbergte. 

Stefan Hartmann 

Samuel Thomas Soemmerri ng . Naturforscher der Goethezeit in Kassel. Mit Beitriigen 
von Manfred Wenzel u. a., hrsg. von der Stadtsparkasse Kassel. Kassel : Weber & Weidemeyer 
1988, III S., 29,80 DM. 

Goethe und Soemmerring . Briefwechsel 1784-1828. Textkritische und kommentierte 
Ausgabe bearb. u. hrsg. von Manfred Wenzel. StuttgarUNew York : Fischer 1988 (Soemmer
ring-Forschungen, Bd. 5), 179 S., 58,- OM. 

G e h i r n - Ne rv e n - See le . Anatomie und Physiologie im U mfeld S. Th. Soemmerrings, 
hrsg. von Gunther Mann und Franz Dumont. StuttgartlNew York: Fischer 1988 (Soemmer
ring-Forschungen, Bd. 3) , 470 S., 124,- OM. 

Seit einigen Jahren erinnert die Stadtsparkasse Kassel in ihrer Reihe .. Kassel trim sich -
Kassel erinnert sich" an bedeutende Personlichkeiten, die in besonderer Weise mit der Stadt 
verbunden waren. Ocr Band des Jahres 1988 ist dem Mediziner Samuel Thomas Soemmerring 
gewidmet, der von 1779 bis 1784 als Professor der Anatomie in Kassel tiitig war. Als Bearbeiter 
konnten vier Mitarbeiter der GieBener Soemmerring-Forschungsstelle bzw. des dortigen 
Instituts fUr Geschichte und Medizin gewonnen werden. Die Beitriige sind wissenschaftlich 
fundiert, aber doch so angelegt, daB sie einem breiteren Publikum Zugangzu dem weitgehend 
unbekannten Soemmerring und seiner Zeit eroffnen. Dazu dient auch die hervorragende gra
phische und typographische Gestaltung durch Karl Oskar Blase : Ocr Band enthiilt annahernd 
lOO Abbildungen - einige davon in Farbe -, auf denen Soemmerring und wichtige Zeitgenos
sen, aber auch Akten, Buchtitel u. a. priisentiert werden. 

Manfred Wenzel gibt in einer mappen Einleitung einen Oberblick Uber Leben und Werk 
Soemmerriogs, der oach seiner Kasseler Zeit in Mainz als Professor, in Frankfurt als Prakti
scher Arzt und in MUnchen als Mitglied der Bayerischen Akademie der Wissenschaften tiitig 
war. Er weist dabei auch auf dessen weitere Arbeitsgebiete (u. a. Anthropologie, Physik, Che
mie, Paliiontologie) und Kontakte zu Zeitgenossen hin. Der Beitrag von Ulrike Enke ist Soem
merrings Tiitigkeit am KasselerCollegium Carolinum gewidmet. Seine Lehrtiitigkeit und seine 
Forschungen fanden im Theatrum Anatomicum am Leipziger Platz statt. Die Kasseler Kunst
historikerin Jutta Schuchard steUt dieses Bauwerk nach den Akten des Marburger Staats
archivs dar und wtirdigt seine Bedeutung. Neben seiner Lehrtiitigkeit fand Soemmerring in 
Kassel Zeit zu einigen VerofTentlichungen, deren BedeutungSigrid Oehler-Klein vor dem Hin
tergrund der zeitgenossischen Wissenschaft herausarbeitet. 

Relativ bekannt dUrfte Soemmerring als ein BekannterGoethes, der den Kasseler .. Goethe
Elefanten" sezierte, und als ein Pionier der Ballonfahrt sein (vgl. dazu zuletzt Robert Friderici 
in ZHG 90, 1984/85). Beiden Themenbereichen sind weitere Beitriige von Manfred Wenzel ge
widmet, der mit Aktenbelegen einige bisher unbekannte Details zur Herkunft des Elefanten 
priisentieren kann. Seit der ersten VerofTentlichung von Geors Forsters Briefen im Jahr 1829 ist 
bekannt, daB Forster und Soemmerring in ihrer Kasseler Zeit als Rosenkreuzer tiitig waren. 
Nachdem erst 1985 Gerhard Steiner Details ilber diese Aktivitiiten publiziert bane ( .. Freimau
rer und Rosenkreuzer : Georg Forsters Weg durch GeheimbUndej, wertet Irmtraut Sahmland 
unler dem Titel ,.Auf der Suche oach dem Stein der Weisen - Samuel Thomas Soemmerring 
und Georg Forster als Rosenkreuzer in Kassel" weitere bisher nicht beriicksichtigte Akten aus 
dem Staatsarchiv Marburg und dem Zentralen Staatsarchiv Merseburg aus. Es ware begrti
Benswert, wenn sie auch die Kasseler Freimaurerei als Vorstufe zum Orden der Rosenkreuzer, 
die hier aus PlalZgrtinden nur angedeutet wird, andernorts noch ausflihrlicher darstellen 
kOnnte. 
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Eine Stammtafel der Familie Soemmerring von Horst Haeberlin, ei nem Nachfahren Soem· 
merrings in de r fUnften Generation, rundet den Band ab. 

Einige kleinere Versehen andern ni chts an dem guteo Gesamteindruck des Bandes: Die 
Medizinalordnung des Jahres 1778 ist keine Modifikat ion einer frGheTeo Ordnung. so ndern 
ei ne neue oach dem Vorbild der Mtinsteri schen (5.16). FleckenbUhl ge n. BOrgel wu rde bereits 
1780, nicht erst 1784 Ku rator des Carolinums (5. 32). Nicht nur der Prosektor SrUhl, sondern 
auch Soemmerrings Nachfolger Michaelis wurde an die Universitiit Marburg versetzt (5. 41). 

Dem Lese r, der dUTch diesen Band l UT weiteren Beschiiftigung roil Soemmerring angeregt 
wird, konnen zwei weitere Veroffentlichungen aus der Reihe de r Soemmerring·Forschungen 
empfohlen werden. Die Soemmerring·Forschungsstelle in Mainz und GieBen plant di e his to· 
risch·kritische Herausgabe aller bekannten Briefe von und an Soemmerring. Bereits jetzt 
wurde auBerhalb dieser Gesamtausgabe der Briefwechsel mit Goeth e erstmals in vollsHindiger 
und kommenti erender Weise vorgelegt. Vo n der Korrespondenz, die etwa 65 Briefe umfaBt 
haben durfle, werden hi er alle 54 bekannten Briefe mit umfassenden ErUiuterungen prasen· 
tie rt. Eine Zeittafel und 37 Kurzbiographien der wicht igste n im Briefwechsel genannten Zeit· 
genossen runden den Band ab. 

Von den 16 Beitrage n im Band 3 der Soemmerring·Forschungen, die vor allem der "Anato· 
mie der Phys iologie im Umfeld S. Th. Soemmerrings" gewidmet sind, si nd zwei fUr dessen 
Kasse ler Zeit von besonderem Inte resse: Manfred Wenze ls Beitrag "Der gescheite rte Dilet· 
tant : Goethe, Soemmerring und das Os inte rmaxillare beim Menschen" (S. 289-329) zeigt den 
Hintergrund auf, vor dem der Kasseler Elefant zu seiner Beru.hmtheit kam. Goethe hatte im 
Fruhjahr 1784 den Zwischenkieferknochen am Menschen entdeckt, dessen Existenz von der 
ze itgenossischen Wissenschafl fast einhellig geleugnet wurde. Da der Elefant zu den wenigen 
Saugetieren ge horte, der nac h den zeitgenossischen Lehrmeinungen keinen Zwischenkiefer· 
knochen hatte, war Goethe brennend daran inte ressiert, den Schadel des Kassele r Elefanten 
selbst zu untersuchen. Wenzels Beitrag gi bt einen Uberblick iibe r die Zwischenkieferdebatte 
sei l der Antike, stellt detailli ert den Hintergrund von Goethes Interesse dar und prasentiert die 
Reaktian van Soemmerring und dessen Fachkollegen. 

Die enge Freundschaft zwi schen Forster und Soemmerring, die sich in ihrer gemeinsamen 
Zeit in Kassel entwickelte, wird von Franz Dumont unter dem Titel "Naturerkenntni s - Welt· 
e rkenntni s. Das ,Seelenbiindnis' zwischen George Forster und Samuel Thomas Soemmer· 
ring" (S. 381-440) dargestellt. Diejungen Gelehrten hatten sich in London kennengelernt und 
waren dann in Kassel und spater wieder in Mainz gemeinsam tatig, bi s Forsters Eintreten fUr 
die Franzosische Revolution zum Bruch ruhrte. Dumont stellt das "Seelenbiindnis" vor allem 
nach dem berei ts publizierten Briefwechsel dar, kann aber auch einige bisher ni cht beachtete 
Quellen aus den Archiven und Bibliotheken in Wiirzburg, Frankfurt und Paris mit heran· 
ziehen. Eberhard Mey 

Wirtschaftsgeschichte 

M 611 er , Hanskarl : Bergbau im Richelsdorfer Gebirge. Geiger Verlag 1988, 72 S., Format 
20 x 21 cm, Efanil, 29,90 OM. 

Diese Publikation ist schon lange "iiberfallig" gewesen, sie schlieBt eine Lii cke in der 
nordhess ischen geologischen Lite ratur. Der 8ildband zeigt den Bergbau im RichelsdorferGe· 
birge - die schwere Arbeit der Bergleute, den Niedergang dieser Industrie, das Umfeld - ohne 
groBe Worte. 

Hier sprechen allein die Photos: sehen - lernen - erkennen - bewahren - erhalten. Die 
miihevolle Suche nach Photographien aus den letzten 100 Jahren, bei Freunden und Bergleu· 
ten, zeugt von Ideali smus. Daneben stellen sich aber auch die langjahrigen personli chen Erfah· 
rungen des Verfasse rs als Bergmann und Steinbrecher (Ri chelsdorferGebirge und Cornberger 
Sandstein) und die daraus sich ergebende Sammelleidenschaft (Geziih, Geleucht , Literatur, 
Mineralien, Foss ilien usw.). 

Der Bildband enlhait Photographien als Dokumente, Photographien als Zeitzeugen der 
Geschichte des Richelsdorfer 8ergbaus und der Menschen, die dort arbeiteten. Die Fiille der 
hervorragenden Photos, mit kurzen aussagekraftigen Texten, wird nicht nur der am Bergbau 
Interessierte zu schatzen wi ssen, auch der Heimatfreund, der Geologe und der MineraJoge 
wird mit Freude dies en Bildband betrachten. 

Bei einem Teil der 80 Photos hlitte man zur besseren Ubersicht und Einordnung einen Hin· 
weis auf die (vermutliche) Jahreszahl bringen soli en. Die vertauschten Texte zu den Bildern 
auf S. 47 si nd de r einzige und unwesentli che Make!. Peler Naumann 
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S c h mid , Hannelore : Die Zeche zahlt der Bauer. Frankfurt : DLG-Verlag 1988, 144 S., I Abb., 
broschiert, Format 13,7x 21,5 cm, 29,- DM, ISBN 3-7690..{)464-7. 

Die Bauerntochter Hannelore Schmid aus der Schwabischen Alb studierte Agrarwissen
schaften in Hohenheim, Bonn und GieBen, arbeitete anschlieBend aJs frei e l ournalistin fUr 
Horfunk und Fernsehen in Mi..inchen und ist seit 1981 Redakteurin beim Norddeutschen Rund
funk in Hannover. Neben Agrarpolitik geharen Natur, Umwelt und EntwickJungspolitik zu 
den Schwerpunkten ihrer Arbeit. In di esem Ressort hat sie sich intensiv mit der Agrarkri se 
der spaten 80er l ahre befaBt. 

In ihrem 1988 ersch ienenen Buch .. Die Zeche zahlt der Bauer" zeichnet sie die agrar-akono
mische Entwicklung der letzten 30 lahre nach und zeigt auf, wie trotz zahllose r Warnungen 
nicht nur der bauerliche Berufsstand in die se1bstgestellte Falle tappte, sondern wie die Agrar
politik auch substantielle gesamtwirtschaftliche und gesellschaftliche Interessen der Bundes
republik verletzte. 

Die bekannte Rundfunkjournali stin hat viel und erfolgreich recherchiert und belegt in 
ihrem interessant geschriebenen Buch wichtige Aussagen immer wieder mit Zitaten promi
nenter Wissenschaftler, Politiker und Funktionare des gesamten Jahrhunderts. Sie beginnt 
mit dem grOndlichen Studium der Agrarberichte, welche uns alljahrlich di e Lage der Landwirt
schaft schildern. Zur Not der Landwirtschaft entdeckt sie hie r Erstaunliches, unter anderem : 
Die Vergleichsrechnungen zur Einkommenslage (nach § 4 des Landwirtschaftgesetzes; dieses 
ist auch Ausgangspunkt fUr das agrarpolitische Handeln im Hinblick auf die 340000 VolI
erwerbsbetriebe) sind zweifelhaft, denn in den Durchschnittszahlen stecken sie alle: die klei 
nen und die groBen Betriebe auf guten und schJechten Baden, die Ackerbauern und Milch
erzeuger, di e Pfiffigen und Cleveren sowie di e SchlafmOtzen und ewig Gestrigen. Sie setzt sich 
dann mit dieser inneren Disparitat der Betriebe auseinander und steUt fest, daB die guten 
Betriebe im oberen Viertel des Vergleiches 12 mal mehr verdienen als das untere Viertel der 
Oberwiegend kleinen Betriebe, die im Monat gerade 700 Mark tibrigbehalten ... Tht der Staat zu 
wenig fUr die Bauern?" fragt die Autorin und steUt fest, daB die Bundesregierung keineswegs 
knausrig ist. Die amtierende Regie rung hat 1988 ihre Leistungen im Vergleich zu 1983 urn 56% 
verbessert! InkJusive der Landerausgaben summiert sich di e Agrarhilfe auf die stattliche 
Summe von 27 Mill iarden im lahr. Pro Haupterwerbsbetrieb - also VoU- und Zuerwerbsbe
triebe - entspricht das offent1ichen Mitte1n von 65000 DM im l ahr. Der durchschnitt1iche Ge
winn in den Vollerwerbsbetrieben liegt It. Vergleichsrechnung mit 40000 DM weit unter den 
affentlichen Mitte1n. 

Zu diesern Ergebnis der gigantischen Einkommenstibertragung kommt die Verfasserin auf 
den ersten 20 Seiten ihres Buches und beschreibt dann weiter, wie der Verbraucher auch noch 
zusatzlich geschrapft wird und wie die gemeinsame Agrarpolitik der EO mit Volldampf in die 
Pleite fUhrt. Dabei ist die heutige Agrarkrise die bestvorhergesagte Krise der Welt, wie anhand 
vieler Beispiele belegt wird. Kein Agrarpolitiker kann sich daher darauf berufen, von irgend
einer EntwickJung auf den Agrarmarkten tiberrascht worden zu sein. Auch der Bauernverband 
muB sich den Vorwurf gefallen lass en, daB durch seine maBlosen Preisforderungen die Markte 
hoffnun$slos aus den Fugen gerieten und unvorstellbare Summen von Hunderten von Milliar
den fUr Uberschiisse verschwendet werden. 

Hannelore Schmid beschreibt im Zusammenhang mit der Uberproduktion auch, warum 
Europa (z. Z. zweitgraBter Agrarexporteur der Welt) nicht zum .. Brotkorb der Welt" werden 
kann. Auf der Suche danach. wo das viele Geld der Bauern bleibt, geht sie dann auf die perver
sen Reaktionen in der Preispolitik sowie die erfolglosen aber teuren BemOhungen der Markt
entlastung (Nahrungsmittelvernichtung) ein. Sie bezeichnet die staatl iche LagerhaJtung der 
Bundesanstalt fUr landwirtschafUiche Marktordnung (BALM) als .,Abraum-Halde". (12 MH
liarden Mark Lagergeld 1986!) 

Europa nennt sie den Discounter auf dem Agrar-Weltmarkt. Durch Dumpingpreise wird 
das gesamte Weltmarkt-PreisgefUge empfindlich gestart. Beispielsweise wurden 1986 16 Mil
liarden Mark ins Ausland - an EntwickJungslander. Ostblock und reiche Opec-Lander - ver
schcnkt. Keinen Pfennig haben die Bauern davon gesehen, dennoch tragen sie die Verantwor
tung fUr die Verschwendung der teuren Uberschtisse, meint die Autorin, ohne darauf einzuge
hen, daB diese Generation von Bauern zur Autarkie erzogen wurde. Schuld an dem Desaster ist 
das Strukturdefizit, steUt die lournalistin fest und fUhrt aus, daB weitere Milliardensubventio
nen die Situation der Bauern nicht positiv verandern, wenn nicht die langst fallige Agrarstruk
turverbesse rung durch Anderung der BetriebsgroBen eintritt. Sie ist durch falsche Agrarpolitik 
jahrelang verhindert worden und hat dazu geftihrt, daB jeder dritte Landwirt 1986/87 von der 
Substanz zehrte. 

453 



Hannelore Schmid meint, daB die Bundesrepublik zu einem "Bauernhofmuseum" geworden 
ist und begrOndet das damit, daB mehr als die Halfte der Vollerwerbsbetriebe zu klein ist und 
daB es diesen nicht nur an Umsatz, sondern gleicherma8en an rationellen Produktionsverfah· 
ren fehlt, die sich erst ab einer bestimmten BetriebsgroBe lohnen. 

Mit einem ..Dlick Uber den Zaun" la8t sie den Leser erkennen, da8 in den anderen EG·Part· 
nerlandern die Zeit dazu genutzt worde, die Vollerwerbsbetriebe zu leistungsfahigen Betriebs
einheiten aufzubauen. In der Bundesrepublik worden derweil viel Geld, Energie und Zeit 
daraufverschwendet, unrentable Kleinbetriebe zu hatschein. In wenigen lahren, wenn der ge
meinsame Binnenmarkt verwirklicht sein wird, werden solche Partnerlander ihren Vorsprung 
in Produktion und Vermarktung erst recht gegenUber der Bundesrepublik ausspielen! Die 
Zeche zahll dtr Bautr! 

AusfUhrl ich setzt sich die Autorin mit agrarpolitischen Heilslehren wie Flachenstillegung, 
Vorruhestandsregelung, Struktur- und Produktionslenlrung, Aufbau zusatzlicher AuBenhan
delsbarrieren usw. auseinander, urn sie als falsche HofTnungstrager und Scheinl6sungen zu 
entlarven. 

AbschlieBend entwickelt sie ihre eigene Therapie fUr den kranken Agrarmarkt. Die agrari· 
sche Zukunft ist nach ihrer Dariegung bereits durch eine Reihe von Sachzwangen vorgezeich· 
net. 

Nicht die Agrarpolitik oder die Verbandsforderungen bestirnrnen die Zukunft, sondern die 
Absatzchancen, der technische Fortschritt, Produktionszuwachs je Mengeneinheit, die Urn· 
welt und die Wettbewerbssituation gegenUber den Partnerlandern in der EG. Sie fordert die 
RUckkehr zu einer marktwirtschaftlichen Agrarstruktur mit sozialer Abfederung und fordert 
weiter, daB der Landwirt unternehmerisch denkt, der den Wandel bewoBt herbeiflihrt, neue 
Produktionsrnethoden und Organisationsformen aufgreift und durchsetzt. Oer Landwirt, der 
nur Traditionen bewahrte und seinen Betrieb verwaltete, geh6rt der Vergangenheit an. 

Das Buch stellt wirtschaftliche und agrarpolitische Zusamrnenhinge ungeschminkt dar, es 
kann dem Landwirt als Hauptbetroffenem bei seinen betrieblichen und beruflichen Entschei· 
dungen helfen. Deshalb soUte es jeder Landwirt gelesen haben. Es geh6rt aber auch in die 
Hande derer, die agrarpolitisch, d. h. auch : im weitesten Sinn historisch interessiert sind. 

Helmul Kiinig 

Eggert, Alfons : Landwirtschaftliche Maschinen im Westfalen (in Bildern und Beschrei· 
bungen bis 1950). MUnster : Aschendorff 1989, 106 S., 240 Abb. (44 davon in Farbe), Format 
30,5x21,5 cm, 38,- DM, Ln., ISBN 3-402-05256-3. 

Seit lahren schon ist wachsendes Interesse an der Historie und der Traditionspflege der 
Landwirtschaft erwacht. Die Oberlegung, wohin die Landwirtschaft geht, wird oft zu einer 
Frage mit historischen Dimensionen : Woher kommt diese Landwirtschaft? Bei der Beantwor
tung dies er Frage wiederum hat die Technisierung der Landwirtschaft eine zentrale (Deu
tungs-) RoUe Ubernommen. 

Die allgemeine Industrialisierung im 19. lahrhundert setzte in der Landwirtschaft - zeitlich 
versetzt - viel spater ein; sie nahm aber dann einen fast revolutionar anmutenden Verlauf, 
wenn man in Betracht zieht, daB der Holzpflug mil Eisenschar, die Holzrahmenegge und die 
seltene Holzwalze ein lahrtausend lang in unveranderter Form die einzigen Bodenbearbei
tungsgeriite gewesen waren. Daher dUrften die ersten Mah- und Drillmaschinen, die elwa 1870 
erstmals in unserem Raum eingesetzt worden, groBes Aufsehen erregt haben. Die tatsachlich 
arbeitsparenden Maschinen und Geriite, die die jahrtausendealte baueriiche Handarbeit tief· 
greifend veranderten, wurden erst zu Beginn des 20. lahrhunderts angeschafft. 

Der Landwirt Alfons Eggert, der die Entwicklung der Landtechnik auf seinem Hof selbst 
miterlebte, stellt in seinem Bildband diese erste Epoche der Technisierungder Landwirtschaft 
dar. Als EinfUhrung gibt der Diplom-Landwirt Hans W. Mattig einen Oberblick Uber die ge
samte Entwicklungsgeschichte der Landtechnik vom Faustkeil bis zur Mechanisierungswelle 
nach dem Zweiten Weitkrieg. 

Der Autor erliutert anhand einer Vielfalt von Prospektnachbildungen, Photographien und 
Zeichnungen die Bauweise von Maschinen. verdeutlicht die Arbeitsginge und nennt tectlOi
sche Details. Dabei stUtzt er sich auf eigene Erfahrungen und Kenntnisse. Die von England 
kommende frOhe Technisierung und die im Osten eingesetzten GroBmaschinen bleiben 
bewuBt unberOcksichtigt. Die im Buchtitel genannte regionale Begrenzung auf Westfalen ist 
jedoch eher irritierend, da die gezeigten Maschinen und Gerate ausnahmslos auch bei uns in 
Hessen eingesetzt worden. 
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Oer Bildband zeigt in 240 Abbildungen (44 davon in Farbe) landwirtschaftliche Maschinen 
und Gerate, wie sie in Westdeutschland in den ersten lahrzehnten unseres lahrhunderts im 
Gebrauch waren : 

Oampflokomobile KartofTelroder und -sortierer 
Motoranlagen Oreschmaschinen 
Schlepper HohenfOrderer 
POiige Trieure 
OUngerstreuer GetreidemOhlen 
Orillmaschinen Melkmaschinen 
Emtemaschinen Zentrifugen u. v. a. m. 

Mit leichter Wehmut blicken wir auf die Bilder, die in einer Zeit entstanden sind, als neben 
dem Traditionsbewu8tsein 8uch noch die Romantik mit der Landwirtschaft verbunden war. 
Oas Buch versinn-bild-Iicht die Auflosung des traditionellen Bauemtums, dessen Verlust hin
gebungsvoll gepflegte museale Reservate nicht wettmachen konnen. He/mul Kiin;g 

Au8erhessiscbe Themen/Varia 

Ti ma n n, Ursula : Von SteUin bis Breslau. Ansichten, Stadtplane, Landkarten von Pommern, 
Ostlicher Mark Brandenburg und Schlesien. NUrnberg: Germanisches Nationalmuseum 1988, 
354 S., brosch., iiberarb. und erw. Neuausg. der von H. Kott bearbeiteten ersten Ausgabe 
(ISBN 3-926982-04-7). 

Oer Katalogband .. Von Stettin bis Breslau" stellt in zweiter erweiterter Auflage 605 Bei
spiele (statt der 462 der ersten Aufl.; die meisten sind abgebildet) von alter Oruckgraphik aus 
dem Besitz des Germanischen Nationalmuseums NUmberg vor. Oiese beziehen sich auf ein 
im Vorwort genau definiertes Gebiet zwischen dem alten Herzogtum Pommern im Norden 
und dem Bereich Osterreichisch Schlesiens im Siiden. Oer Bezugsbereich umfaBt den ostJich 
der Oder gelegenen Teil der Mark Brandenburg, umgreift den ostlich der GorJitzerNeiBe gele
genen Teil der Niederlausitz sowie das Schlesien, wie es zwischen dem Wiener Kongre8 und 
dem Ersten Weltkrieg bestand. Auf die ostiich davon gelegenen Gebiete bezog si ch der bereits 
1982 durch Karin Holzamer publizierte Band .. Von Danzig bis Riga"; westliche Territorien sol
len in spateren Ausgaben dargestellt werden, darunter z. B. auch das in seinen wesentlichen 
Teilen auf dem Westufer der Oder gelegene Frankfurt. 

Oer Katalog erfaBt die entsprechenden, reichen, aber nie systematisch zusammengetrage
nen Bestiinde des Germanischen Nationalmuseums ; LUcken erkHiren sich aus der Z,qalligkei/ 
(S. 5) des Zustandekommens der Sammlung. So sind die Orte Hinterpommerns nur bedingt 
durch Abbildungen belegt. 

In dieser zweiten Ausgabe wird das ursprungliche, 13 Gesichtspunkte abfragende Erfas
sungschema, das Heinrich Kott bei derersten Auflage 1985 anwandte (vgL ZHG 91, S. 282), ver
feinert beibehalten. leder Vedute werden - soweit ermittelbar - der Hauptsachtitel, der Origi
naltitel der Graphik, der Entstehungsort, die Oatierung, der Name des Kartographen, dazu die 
Vorlagen der ausfUhrenden Kiinstler, der Verleger, der Orucker, Technik, MaBe, Herkunft, 
Literatur sowie besondere Hinweise beigegeben. Ein Inventarvermerk dient der schnellen 
Auflindung des jeweiligen Blattes in der Sammlung des Museums. 

Oer topographische Abschnitt des Bandes folgt im wesentlichen der alphabetischen Ord
nung; der kartographische Teil g1iedert in die Riiume Pommern. Mark Brandenburg (Ostteil) 
und Schlesien. Ein Personenregister mit kurzen geographischen Angaben zu den Viten der 
Zeichner, Landvermesser. Maler, Drucker, VerJeger usf., dazu ein Literaturverzeichnis und 
eine doppelte Ortsnamenkonkordanz (Oeutsch - Fremdspracbe, und umgekehrt) schlieBen 
den eindrucksvollen Band ab. Bestechend ist die QuaJitiit der - ausschlieBlicb schwarz-wei
Ben - Wiedergaben selbst in Fallen erheblich verkleinerter Abbildungen. 

Man darfvermuten, daB sich die HofTnung der Bearbeiterin erfdllen wird: Oem Irl/orma· 
lionsbediirfnis e;nes groften Publikums (vielleicht zu spezifizieren: vieler Historiker und Samm
ler) unn diese saubere wissenschaftliche Arbeit obne Zweifel gerechl werden; die giinstigt 
Zukun/I kann der neuen Serie des Nationalmuseums sicher vorausgesagt werden. 

He/mul Burme;sler 
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A se he n b re n n er , Viktor (Hrsg.): Typisch sudetendeutsch. Wiirzburg: Verlag Weidli ch 1988, 
162 S. , 34 sw-Abb. 

Es ist an sich nicht verwunderlich, daB ein menschenunwiirdiges Ereignis wie die Vertrei
bung 8uch di e Erinnerung an di e verlorengegangenen Hei matgebiete wachhalt und diese zu 
der bereits umfangreich vorhandenen Literatur iiber di e Vertreibungsgebiete immer wi eder 
neue BOcher hervorbringt, di e eine interess ierte Leserschaft finden . Veroffentlichungen tiber 
Schlesien und das Sudetenland nehmen dabei im Vergleich zu den anderen Vertreibungsgebie
ten zumindest van der Zah! her eine Spitzenstellung ein. 

Zu den neueo Publikationen dieser Literaturart gehort auch das hier anzuzeigende Buch. 
Es erhebt nicht den Anspruch, wissenschaftli ch zu sein, sondern machte mit ausgewahlten, 
sehr unterschi edlichen Beitragen aus Geschichte, Volkskunde, Kunst und Wirtschaft typisch 
sudetendeutsche Eigentlimlichkeiten und Eigenschaften deutlich machen. Oer Herausgebe r 
auch mil Textbeitragen vertreten - hat richtigausgewahlt, sinnvoJl angeordnet und durch altes 
Bildmaterial gut iIIustriert, so daB ei n liberzeugendes kleines Erinnerungsbuch entstanden ist, 
das viele Leser finden sollte. Ob allerdings das "typi sch Sudetendeutsche" vorwiegend vom 
Verhalten der Menschen ihrem tschechi schen Nachbarvolk gegenliber und von ihrer ehemali· 
gen Zugeharigkeit zu m Habsburgerstaat herzu leiten is t, wie Aschenbrenner im Vorwort 
meint, bleibt fraglich. Friedrich·Karl Baas 

Ec ke rt , Gerhard : Schleswig-Holstein van A-Z. Wissenswertes von Land und Leuten. Wlirz· 
burg ; Verl.g WeidHch 1989, 256 S., brosch. (ISBN 3-8035-1312-X). 

Eine durch reiche lIIustratio nen ansprechend aufgemachte FleiBarbeit seines Autors Ger
hard Eckert legt der Weidlich Verlag mit der lexikonartigen Faktenkompilation "Schleswig
Holstei n van A-Z" vor. 

Wie der programmatische Titel andeutet, wendet si ch Eckert dem geographisch-politischen 
Bezugsraum mit einer al phabetisch geordneten Stichwortsammlung zu, denn - sancta simpli· 
citas - for 'IIiele ist Schleswig-Holstein ein wenig bekannres Land. So legitim das Bemlihen urn 
Kenntnisvermittlung (und mehr noch um deren attraktive Form) unzweifelhaft ist, so platt. ja 
nachgerade albern ist der Versuch, dieses Buch aus ve rm ei ntlich allzu verbreiteter Unkenntnis 
gerade liber di eses Bundesland und seine Menschen zu begrlinden und ihm gar eine Aufgabe 
bei der Entwicklung ei nes schleswig-holsteini schenSelbstbewujJtseins (Vorwort, S. 5) zuzuwei· 
sen. Schwer ertragli ch in seiner erschlitternden Banalitat ist auch dieser ahistorische Schwulst : 
Schleswig·Holstein stellt mehr darals ein Stuck abseiriger Pro'llinz im Norden. Dieses Land verkijr
pert ein lebendiges und doch fest in sich ruhendes Stuck Deutschlands. dessen eigene Art for die 
einen Heimat. for andere UrlaubsgenujJ und Reiseziel bedeufet. 

Rein alphabetisch wird das 8ezugsgebiet dann nach Stichworten ze rlegt. Oer Zettelkasten 
Eckerts basiert dabei auf unterschiedlich gehaltvollen Quellen. Geographische Darstellungen 
linden sich neben Kurzbi ographien, vereinzelt werden andere Wissensbereiche integrie rt. Die 
Texte pendeln zwischen Schwatzhartigkeit und Prazision, Inhaltsleere und Faktenlast ; sie 
bedlirften nicht selten der stilistischen und formal en Oberarbeitung (s. Tempus- und Kasusge
brauch) . Lexikonhafte Kurzfassungen wechseln mit Wortredundanz; manches ist wirk.lich nur 
Klonschnack. Querverweise auf andere Stichworte erfolgen durch Kursivdruck. 

Schon mit dem ersten Stichwort ,.Aal" hat der Leser (oder nur der Rezensent ?) seine 
Schwierigkeiten. Eben di eses Tier dtirfte It. Benutze rhinweis (S. 4) nicht erwahnt werden. 
denn Aale kannen bekanntlich auch anderswo gleich oder iihnlich 'IIertreten sein. 

Optisch und inhaltlich sta rend s ind die gelegentlich mitgedruckten, in ihrer Anwendung 
vallig unsystematischen Unterstreichungen, die Hervo rhebenswertes betonen soil en, aber 
den Leser zu meist mit der Frage alleinlassen, warum eben dieser 8 egriff so wichtig und nicht 
das Nachbarwort bedeutungsvoll is !. 

Je ei n Personen· und ein Orts- und SachregistererschlieBen die Texte. Beigegeben sind Kar
ten der Schlasser und Herrensitze; es fehltjedoch eine Obersichtskarte fUr Schleswig-Holstein 
(s ie hatte manche Textfassu ng e rh e blich verklirzen und damit lesbarer machen konnen) ; 
zahlreiche kunst- und kulturgeschi chU iche Fachtermini bleiben unerklart, ein Quellen- oder 
Literaturverzeichnis fehlt. He/mut Burmeister 
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H ec k m a nn, Hermann (Hrsg.): Mecklenburg, Vorpommern . Histori sche Landeskunde Mit
teldeutschlands. - WUrzburg: Verlag Weidlich 1989, 349 S., 27 S. Stadtewappen, Kartentiber
sichten, Ortsplane und Bildtafeln. 

Mit dem mnften und letzten Band "Meckl enbu rg und Vorpommern" ist jelzt die "Histo ri
sche Landeskunde Mitteldeutschlands", fUr di e Sliftung Mitteldeutscher Kulturrat Bonn her
ausgegeben, abgeschlossen. In den Jahren vo n 1985 bis 1988 erschi enen di e Bande "Sachsen", 
"Thtiringe n", "Sachsen-Anhalt" und "Brandenburg". 

Der Untertitel "Histori sche Landeskunde" la6t ein umfangreiches Werk erwarten, das 
zudem in seinen Aussagen durch einen ausfUhrl ichen wissenschaftli chen Apparat abgesichert 
is1. Das isl aber nicht so. Dem Leser werden va n 18 Autoren auf349 Seilen in 22 Kurzbeitragen 
Hinweise Uber di e Vor- und FrUhgeschichte, die FUrstenhause r. das Militarwesen, die Sozial
und Siedlungsgeschichte sowie die Wirtschaft und das Bildungs- und Kulturwesen gegeben, 
urn nu r einige Bei trage zu nennen. 

Diese Breite hat zwangs laufig zur Fo lge, da6 nur einfUhrend informiert werd en kann . 
Genau das ist di e Abs icht des Herausgebers, der weiB, daB mit voranschreitender Zei t di e Be
ziehunge n und Bindungen zum "anderen Deutschland" "auss terben", daB bei den gegebenen 
Verhaltnissen Freundschaften nur schwer entstehen und neue Verwandtschaft en so gut wie 
Uberhaupt ni cht. Deshalb rticke n di e Menschen in Ost und Wes t standig weit er auseinander 
und verlieren fUr ihre unterschiedli chen Lebensraume und Probleme das Interesse. Diese r 
SachverhaJt macht BUcher wie das vo rli egende in besonderem MaBe erforderli ch, weiI sonst 
das Wissen urn di e geistigen, kulturellen und wi rtschaftli chen Gemeinsamkeiten ganz ve r
schwindet. 

Die Aufnahme Mecklenbu rgs in eine .,Histo ri sche Landeskunde Mitteldeu tschlands" ist 
nicht unproblematisch. Der Herausgeber hat selbst in se inem Vo rwort darauf aufmerksam 
gemacht, denn sie laBt sich inhaltlich-sachlich nur schwer begrUnden. Weder geographische 
noch k1 imati sche oder gar sprachl iche Sachverhalte lassen eine solche Zuordnung des KU sten
landes nach Mitteldeutschland zu. FUr di e Hereinnahme sind allein di e nach dem Zweiten 
Weltkrieg geschafTenen politi schen Fakten, di e Mecklenburg, genau wie Vorpommern, zum 
spateren Territorium der DDR werden lieBen, maBgebend gewesen. 

Mindes tens di e Halfte der 18 Autoren ist noch zu den Jahrgiingen zu rechnen, die das von 
ihnen behandelte Gebiet aus eigener Anschauung kennen und die ihre Sachko mpetenz aus 
Forschungsarbeiten vor Ort gewonnen haben. Sie sind all e du rchweg ausgewi esene Fach
krafte, auch die spater Geborenen, wie sich aus den am Ende des Baodes beigegebenen Ku rz
biographien ersehen laBt. Ihre Darstellungen sind entsprechend fundiert und Uberzeugend. 

Bei der Beschaft iguog mit den Bei tragen wird immer wieder deutli ch, welch groBe wi rt
schaftliche Leistungs f<ihigkei t beide Landesteile besessen haben und we1che kulturellen und 
ge istigen Wirkungen vo n ihnen Uber laoge Zeit ausgegangeo sind . Nahezu all e Bei trage 
machen das in Uberzeugender Weise deutlich. Mehr ist, wie bereits aogedeulet, oicht gewollt 
und aus Platzgriinden auch nicht zu leisten gewesen. Das Buch mochte Mecklenbu rg und Vor
pommern in der Eriooerung wachhalt en und dazu aoregen, sich mil Geschichte, Kultur und 
Geislesleben des Landes bzw. Landesteil es zu beschiiftigen. FUr diese intensive re Arbeit bie
tet das Literaturverze ichnis (S. 313- 331) gute Hi lfe. Die beigegebenen Personen- und Ortsver
zeichn isse erl eichtern das weitere Studium sicher erheb lich. 

Der bei der Publikati on vo n BUchern Uber Os tdeutschland nicht immer ganz glUckliche 
Verlag hat mit den runf Banden zur "Histori schen Landeskunde Mitteldeutschlands" durch
weg gelungene Arbeiten vo rge legt, denen eine moglichst breite Lese rschaft zu wUnschen ist. 

Friedrich-Kar' Baas 

U nge r, Ludwig: Die Reform des Benedikt inerkJos ters S1. Michae l bei Bamberg in der 
2. Hal fte des 15. Jahrhunderts. Bamberg: Selbstverlag des Historischen Vereins Bamberg 1987, 
167 S. (Histori scher Verei n Bamberg, 20. Bei heft) 

Als 20. Beiheft des Histo rischen Vereins von Bamberg erschien berei ts vor einiger Zeit die 
Diplomarbeit des Verfassers tiber die Reform der alten Benediktinerabtei S1. Michael auf dem 
Michelsbe rg bei Bamberg wahrend der zweiten Halfte des 15. Jahrhunderts. Das ansprechende 
Bandchen behandelt zwar nur einen der im Spatmittelalter allenthalben aufkommenden Ver
suche, das haufig recht im argen Iiegende Klosterlcben dieser Zeit zu reformieren, ist aber fUr 
uns Hessen insofern von Bedeutung, als sich SI. Michael bei seinen Reformbemuhunge n 
schon bald der Bursfelder Kongregation anschl oB (1467) und vo n hier maBgebende Anregun-
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gen fUr sein eigenes Bestreben gewann, das klosterliche Leben auf der Grundlage der vita com
munis und der Demut vor Gott neu zu ordnen. Der entscheidende Abt dieser lahre war Eber
hard von Venlo, dem es nach schweren Auseinandersetzungen mit seinen widerspenstigen 
Monchen gelang, diese der geistlichen Zucht und der Abtsgewalt erneut zu unterwerfen und 
auf diese Weise den schon weit fortgeschritlenen Verfall des Klosters nicht nur aufzuhalten, 
sondem ihm im Verband der Bursfelder Klostervereinigungzu einer neuen BH.ite zu verhelfen. 

Bereits 1475 starb der bedeutende Reformer, doch folgten ihm auf dem Abtsstuhl des Klo
sters nacheinander zwei weitere Geistliche, die sich den Reformgedanken ihres Vorgiingers 
verschrieben hatten. Dank ihrer uber lahrzehnte dauemden Bemuhungen dume, so fa8t 
Unger das Ergebnis seiner Arbeit zusammen, .. eine Verinnerlichung der Reformgesinnung in 
den Konventualen eingetreten sein" (S. 90). 

Ein ausfUhrliches Quellen- und Literaturverzeichnis, dazu zwei bisher unverofTentlichte 
Texte zur Geschichte des Klosters (Literae zum Zeugnis dienend iiber dos Leben und die Ehren
htiftigkeil derSitten des AbIes Eberhard) und ein lnventar der Kapelle St. Gertraud am Steinweg 
in Bamberg von 1484 runden das Werk ab, das in seiner Art dem Leser einen tieren Einblick in 
die Probleme eines frankischen KJosters vor dem Einsetzen der Reformation Martin Luthers 
gewahrt. Wo/demar Zillinger 

Hi ns be rge r , Rudolf: Die Weistumer des K.Iosters St. Matthias in Trier. Studien zur Entwick
lung des landlichen Rechts im frUhmodernen Territorialstaat. Stuttgart, New York : G. Fischer 
Verlag 1989, 256 S. (Quell en und Forschungen zur Agrargeschiche : Bd. 34) 

Seit den Sammlungen von Jacob Grimm hat die historische Forschung den vie!en Weis
turnem (Iandliche Rechtsquellen) steigende Aufmerksamkeit entgegengebracht, wobei Ent
stehungsgeschichte, Inhalte, Funktionen nicht immer einheitlich beurteilt wurden. Bei den 
Untersuchungen, die in den 70er lahren uber WeistUmer in Base!, Franken, Kurpfalz, Wurt
temberg, Saarland, Osterreich und im Moselland erschienen sind, konzentrierte sich das Inter
esse besonders auf den Inhalt, auf die Bezuge zur jeweiligen Grundherrschaft und zur Ge
richtsverfassung. Kritisiert wurde zuniichst die Hinwendungzu einer ausschlieBlich textimma
nenten Ausschopfung der Quellen, urn dann starker das komplexe BezugsgefUge zu anderen 
Quellen der geistlich-weltlichen Grundherrschaften ergiinzend bei der Interpretation heranzu
ziehen. Unser Verf. (olgt dem neueren Ansatz und will die Bedeutung der Weistiimer eines 
KJosters als ein Element der Entstehung des "frUhmodemen Staates" am Beispiel des Bistums 
Trier interpretiert wissen. . 

Vorgelegt wird eine Fallstudie, deren Ergebnisse nicht verallgmeinert werden sollen und 
deren Untersuchungszeitraum sich auf die Weistumer vom 15. lahrhundert bis zu den ersten 
lahrzehnten des 18. lahrhunderts erstreckt. Als wesentliche Ursachen fUr die Niederschrift 
dieser Weisttirner werden u. a. genannt : der Obergang der Grundherrschaften zum Pacht
wesen und damit die Notwendigkeit der Kodifizierung der RechtsverhaJtnisse, Streitigkeiten 
zwischen Vogten und KJoster, die Beseitigung der im Gefolge des Bauemkrieges aufgetrete
nen rechtlichen Unklarheiten und die Beobachtungen der Grundherren, daB die herkomm
liche mundliche Oberlieferung des Weistums durch den Tod von SchofTen in Vergessenheit 
geriet. 

Die Grundlinien des Inhalts aUer Weisttimer bilden den Schwerpunkt dieser Untersuchung 
(S . 29-163) unter besonderer BerUcksichtigung der Angabe der Herrschaftstitel des KJosters 
(Gerichtsrechte des Abtes, Wald- und Vogteirechte, Pnichten des Amtmannes, Muhlen etc.), 
die systematische Kodifizierung von Angaben und Diensten der Untertanen (Grundzins, 
Zehntabgaben etc.), wobei bemerkenswert ist, da8 die "Hufe" nicht mehrals eine" Wirtschafts
einheit" im 16. Jahrhundert verstanden wurde. 

In den darstellenden Text sind ca. 54 Tabellen eingearbeitet, die einen Oberblick liber die 
Hauptpunkte der Abgaben und Herrschaftstitel der Weistlimer Iiefern und sich dazu eignen, 
Verg1eiche der einzelnen Geltungsbereiche der Weistlimer in der geistlichen Grundherrschaft 
durchzumhren. 

Der Verf. meint zu beobachten, da8 die erhobenen Geldzinsen einer Inflation unterlagen, 
die Fronleistungen nicht durch Geld ablosbar waren und die Naturalabgaben (Produktrenten) 
relativ liber lange Zeitriiume stabil blieben. Boten, Meier und SchofTen wirken als eine Art 
"Gerichts- und Steuerbeamte". Als eine loule Besonderheit (gUltig z. B. flirTriuenheim) kann 
das ,,(reie Zugrecht" der Hofbauem nach Bezahlung aUer "Schulden" gelten. 

Die Weistlimer bilden flir das Kloster, die SchofTen und Hofbauern "die normative Grund
lage flir die Gerichtsbarkeit" (S . 187), sie gewiihren den letzteren auch Schutz vor willklirlichen 
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Veranderunge n bei Abgaben und Frondiensten (S. 233). Neben den Tabe ll en Uber die inhaltl i· 
ch en Schwerpunkte der "Kl agen" und ,.RUgen", Uber di e "Urheber" und .,Ange klaglen"werd en 
anschauli che Beispiele aus der Vielfalt der Streitigkeiten in den Anmerkungsapparat, der si ch 
auf jeder Sei te befindet, e ingearbei tet. 

Im Widersp ruch zu alteren historischen Thesen (Co nrad. Rarig, Franz) glaubt der Yen . 
nachgewi esen zu haben, daB das Kloster in der frtihen Neuzeit sei ne Gerichls rechte gegenlibe r 
dem Landesherren, dem KurfUrsten vo n Trie r und dessen Gerichtsbehorden lange wahren 
konnte (5. 234). 

Ei ne weitere und letzte These des Yen . ist es, daB die G rundstruktur eines "frtihm itl elalter
lichen Fronhofsys lemS" in "angepaBter Form weiterentwickelt" wurde (15 .- 17. l ahrhundert). 
nicht aber "aufgelos t" wurde. 

Die Sekundii rliteratur wi rd im wesentlichen bi s ca. 1980 be rlicksicht igl, denn d ie vorli e
gende Untersuchung wurde als Disse rtatio n 1984 in Saarbrticken ange nomme n. 

Volker Petri 

Bo t I, Ge rhard : Die Gra fen von Schonborn - KirchenfU rslen, Sammle r, Mazene. Katalog zur 
Ausslellung vom 18. 2. - 23 . 4. 1989, im Germanischen National museum NU rnberg, Nli rnberg 
1989,6005. 

Ei ne de r immer be liebleren ,.1ahrhu ndert-Auss tell unge n", die nur im Superlativ zu be
schreiben si nd u nd be i denen auBer Stau nen meist nicht viel zurlickbleibt, so llte es zwa r nichl 
werden. Immerhin abe r prase nti erte das G ermani sche National museum einen Teil der um
fangreichsten und bedeutendsten deutschen Privatsammlungen alter Kunst. der G rafe n vo n 
Schonborn-Wiesenth eid. Damit geriet das Unternehmen zu einer exemplarischen Schau der 
Archilektur, des Kunstgeschmacks, der Lebensweise und des Bildu ngsstandes einer ganzen 
Klasse in der Bli.i tezeit der deutschen Variante des kl ei nstaatli chen Absol utismus und spater 
im aufge klarten Absolut ismus. 

Und angesichts di eser libe rgreifenden Themalik und einmaligen Zusammenstell ung halle 
man denn auch den "Mut zum dicken Katalog". Auf exakt 600 Sei ten, reichlich illustrie rt und 
aufwen dig vera rbei tet, enl fa ltet si ch in zahlreichen grlindlichen Detai lbei triigen und in ei nem 
Katalogleil, der nichts zu wUnschen Ubrig laBt. das Erge bnis einer langwi erigen koll ekli ven 
Forschungsa rbeit . 

Der Adelsfa mi lie der Schonbo rn gelang nach dem 30jahrigen Kri eg ein slei ler Aufs tieg zu 
der fli hre nden po liti schen Machtpos ition im Geb iet Mainfranken durch die Ei nnahme maB
geblicher Slell unge n als geistliche Wli rdentrager, ort ge nug in Personal unio n ve rbund en mit 
dem Ann des welt lichen Regenten des jeweiligen Ku rfU rstentums. Von 1642 bis 1756 stellten 
die Schonborns Bischore. Erzb ischofe und KurfUrsten in Mai nz, WU rzburg, Bamberg, Speyer, 
Trier, Wo rms und Konstanz. Sie konnlen damit jeweils liber den Hofund das Finanzvolumen 
eines abso luli slischen Landesflirsten ve rfti gen und nutzlen di es such weidlich, abe r ni c ver
schwcndcrisch bis zum Ruin, zur Verwi rklichung vo n Bau- und Reprase ntations proje kl en, di e 
di e bisher geltenden Dimensionen um ein Vie lfaches Uberstiegen. Die hierfur notigen Mitlel 
mu Bten natUrl ich vo n den Untertanen erarbeitet werd en, und wer nichls abzugeben ha lie, der 
wurde zur Arbe il zwangsve rpnichtet. Es erscheint daher di e Bedeutung des damals schon 
gepragten Begri fTs "Schonbo rnzeit" als Synonym fU r "die guten alte n Ze iten in Franken", mil 
der er auch im Katalog belegt wi rd, zumindes t sehr fragwtirdig. 

Schon Lothar Franz, KurfUrsl und Fli rs terzbischofvon Mai nz u nd Reichskanzler(und nac h 
ihm alle anderen Schonbo rnschen WUrd entrager), plagte nac h eigencm Urtei l de r Bauwurmb. 
Die bedeutendsten Resu lta te di eser Leidenschart, die selbsteingeschatzte eigene G roBe in 
Stein und Sluck zu mani fest ieren~ sind bzw. waren Schlol3 Weissenslein in Pommersfeldcn. die 
Favorite in Mai nz. di e Wli rzburger Residenz, die Res idenz in Bruchsa l, SchloB Schonbornlust 
bei Koblenz und im sakrale n Bereich die Schonbo rn ka pell e am WUrzburger Do m und di e 
Wallfahrtski rche Vierze hnhei ligen. Hausarchitekt der Schonborns wa r von Anfang an Baltha
sar Ne umann, abe r auch Dientzenhofer und Hi ldebrandl aus Wien wurden beschanigt. Die 
vo n den Schonborns gefOrderte Kunst und Architektur wu rde zurn Lei tbild , der Region. 

Der vorli egende Katalog dokumentie rt neben der Schonbornschen Bautatigkeit in einer 
Aufsalzsammlung im ersten Tei! samt lic he andcre Bereiche de r Kunstforderung dieses Adels
geschlechts, vo n der Auss lattung der Schlosser und Kirchen liber die bedeutende Gemalde
sammlung und Bi bliothek bi s zur Musikpflege und Unterhaltung eigener Glas produktions
statt en. Die Darstellung is t sehr ausfLih rli ch und genau , unter Heranziehung der verfLigbaren 
Quellen und BerUcksichtigung der vo rhandenen Sekundarve rofTent lichungen. Der Lese r wird 
z. B. in dem Aufsatz liber die Gemaldesammlung der eigens dafLir ei nge richteten Galerie in 
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Pommersfelden und in Gaibach eingehend informiert tiber den Planu ngsvorgang flir die Gale
rieraume. an dem der Bauherr Lothar Franz von Schonborn mit detaillierten Vorgaben teil
hane, tiber den Ankauf und die Art der Bilder. soweit sich dies rekonstruieren laBt, tiber die 
verschiedenen Versuche der Katalogisierung des Bestandes und ihre Qualitat . Historische 
Stiche und Photographien geben eine Vorslellung von der Hangung, den bevorzuglen Sujets 
und dem Umfangdieser Sammlung. Auch aufdie weitere Entwicklung im 20. l ahrhundert wird 
eingegangen. 

Auf die Roll e derSchonborns al s Kunstmtizene wird schon im Titel des Kataloges hingewi e
sen, und sie tibernahmen sie sowohl indirekt durch das Sammeln bes timmter Werke als auch 
auf dem direkten Weg durch die Beschiit'tigung von Ktinstlern und Kunsthandwerkern. Dies 
erfo rderte allerdings von den abhiingigen Ktinstl ern einen Grad der Anpassung. derder Selbst
aufgabe gleichkam. So erfahren wir an einer SteUe im Katalog., daB der Hofmaler hauptsach
lic h als Kopist berOhmter Kollegenwerke eingesetzl wurde. 

An diesem Punkt befriedigt der Katalog das Informationsbedtirfnis ni cht, das er mit dem 
Titel "KirchenfUrsten - Sammler - Mazene" gerade in der aktuellen Diskussion urn das 
moderne Mazena tentum weckt. Man muB schon gezielt oach solchen Hintergrtinden wie den 
konkreten Mechanismen und Auswirkungen dieses "Sponsoring" suchen. Die Frage, ob die 
Hauptbeweggrtinde fUr di e Sammelleidenschaft tatsachlich in einem ganz personlichen unj 
vom individuellen Geschmack beslimmten Kunstbedtirfni s der Ftirsten lagen oder ob sich 
nicht doch - ah nlich wie heute beim Sponso ring von Industriemagnaten - mit dem Fordern 
spezieller, "hoch im Kurs stehender" Richtungen in Kunst und Kunsthandwerk als Hauptanlie
gen eine Anhebungdes eigenen Prestiges und damit eine Fesligung der Position im politischen 
und wirtschartlichen MachtgefUge verband, wird nur angedeu tet. Und : So ehrenvoll und 
bedeulcnd der Aufbau und das Bewahren dieses einzigarti gen kulturellen Privatbesitzes war 
und ist, so zeigen andererseits doch die immer wieder vorkommenden Teilverkaufe aus finan
ziellen Grtinden, daB diese Art BesilzfUrsorge in Privathand nattirlich nur unler beslimmlen 
Bedingungen gegeben ist und sich schnell ins Gegenleil verkehren kann. An diesen Punklen 
enlhalt sich der Katalog in Ube reinstimmung mit der Anlage der Ausstellungjeglicher Wer
tung. Susanne Schmidt 

Boc i a n, Martin : Lexikon der bibli schen Person en, unler Mitarbeit van U. Kraut und 1. Lenz. 
Stuttgart : Alfred Kroner Verlag 1989, 520 5., 38,- OM. 

Das vorliegende Lexikon fUhrt ca. 200 Person en der Bibe l auf. Die Artikel werden eingelei
tet durch eine etymologische Erklarung der Namen aus der hebra ischen und/oder griechi
schen Sprache. In wenigen Worten werden die Bedeulung der Person fUr die Bibel hervorge
hoben und die wichtigslen zugehorigen Bibe lstellen angefUhrt. Es folgt eine kurzeZusammen
fassung dessen, was die Bibel tiber das Leben und Wirken der Person en erziihlt . Welche Bedeu
tung sie in der christl ichen, der islamischen und der jtidischen Tradition haben, erklaren drei 
weitere Abschnitte. Abgeschlossen werden dieArtikel mil einer kurzen Beschreibungdes Wei
te rl ebens der Personen in Dichtung., Musik und Kunst, wobei nicht nur einzelne Werke in 
chronologischer Reihenfolge aufgefU hrt werden, sondern vo n den AnHingen bis in die Gege n
war! werden die lypischen Merkmale der Personen in Musik, Dichtung od er Kunsl und wie sie 
sich tiber die l ahrhunderte hinweg verandert bzw. sich der jeweiligen Zeit angepaBt habe n, be
schrieben. Weilerhin werden Beispiele gegeben, welche Autoren, Ktinstler oder KunSlwerke 
der ent sp rechenden Zeit zugeho ren. 

Erstmalig wird in di esem Lexikon eine Ftille von Info rmati onen zusammenges tell t, in wel
cher Weise biblische Personen bis in die heutige Zei t nicht nur in der Bibel .. weiterleben". Her
vorzu heben ist, daB die Spu ren di ese r Personen in den ve rschiedenen Ube rlieferungen ve r
folgt werden ; nur wenig bekannt sindja di e unterschiedlichen Bedeutungen , die z. B. Abraham 
oder Jesus von Nazareth in der christlichen, jtidischen und islamischen Tradition ha ben. 

So vielfaitig diese Informationen si nd, so kurz sind sie alle rdings auch, denn nattirlich kann 
ein Lexikon nur Erstinformationen und Hinweise geben. Mochte sich der Lese r z. B. umfas
send tiber ein Kunstwerk, ein Musiksttick oder dergleichen info rmieren, so muB er weitere 
Lileratur hinzuziehen. 

8 esonders zu empfehlen isl dieses Lexikon, da es fUr einen weiten Kreis von Lesern ntitz
lich se in kann : Zum einen ist es fLir die, die be ruOich mit den jeweiligen Fachgebieten zu tun 
habe n, ei ne gute, iiuBerst kompakte Informalionsquell e, zum andern ist es fUr jeden Laien, der 
theologisch und/oder kulturgeschichtlich interess iert ist, eine wichtige Orientierungshilfe. 

Anke Triimper 
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Gross, Friedrich : Jesus, Luther und der Papst im Bilderkampf 1871-1918. Zur Malereige
schichte der Kaiserzeit. Marburg : Jonas Verlag flir Kunst und Literatur GmbH 1989, 589 S., 
619 Abb., gebunden, 128,- DM, ISBN 3·922561 ·37·3. 

Die vorliegende umfangreiche Un tersuchung wendet sich einigen ze ntralen Themen 
der christlichen Bildkunst und ihrem wei tges teckten Umfeld im Zwei ten Deutschen Kaiser
re ich zu. 

Zunachst zeigt Verfasse r di e Wi rkung der seit dem Ende des 18. Jahrhunderts ei nsetzenden 
Sakularisierungsprozesse auf chris tliche Themenstellungen, ihre Bildinhalte und ihre Reali
sierungsmoglichkeiten auf. Gross geh t es zunachst um die Frage, inwieweit sich die weltan
schauli che Brechung und di e soziale Wirldichkeit in der christl ichen Welt widerspiege ln oder 
inwieweit di e chri stl iche Kunst durch die" Verbildli chungautono mer chri stl icher Ideen" durch 
di e konkrele visuelle Wirklichkeilse rfahrung ei nen ganz eigens tand igen Bei trag im Rahmen 
der malereigesch ichlli chen Entwicklung im 19. Jahrhundert leistet. 

"Der Hauptt eil " - so der Verfasse r in seiner Ei nl eitung (S. 13) - "behandelt eine Auswahl 
hi slorisch bedeutender chris tli cher Gemalde, Handzeichnunge n und Graphiken, di e im Ver
gle ich mit profanen Bildwerken einer verwandten Thematik analysiert werden. Die Einbe
ziehung profaner Bildwerke dient dazu , die dars tell erischen Wi rkli chkei tsbezUge und zei lge
nossischen malereigeschi chtli chen Posi ti onen kontrastreich und umfassend zu klaren. Dabei 
sollen di e Ursachen der his lorischen Entwick.lungsprozesse mil 1·lilfe en lsp rechender bild
kUnstlerischer Beispiele bis in die Anfange des 19. Jah rhunderts zurUckverfo\gt werden. Eine 
besondere ,Geschichtsnahe', ja ,historische Treue' wird durch die Diskuss ion der Stellungnah
men, UrteiJe, Debatl en der zei tgenoss ischen Kunstkritik und astheli schen Theorie erstrebt ; 
im Kon trast diese r ,Erstrezeption' werden zumindest di e wi chtigsten chris tlichen und profa
nen Bildwerke analysiert." 

fm einzelnen beginnt die Untersuchu ng mit den Auswirkungen des Kultu rkampfs und des 
Liberalis mus, wobei ei nige Dars tellungen aus der linksliberalen Wochenzeitschrift "Kladdera
datsch" besprochen werden (etwa "Die ers te Civi l-Ehe",ll. X. 1874, oder "lwischen Berlin und 
Rom", 16. V. 1875). 

Die Verfolgung und die Aussiedlung 'Ion ReligionsnUcht lingen werden mehrfach kultur
kampferi sch gegen die "un humane, unchristliche Grausamkeit des Katholizismus" au r Histo
ri enbildern darges tellt. 

In einem Exkurs geht der Verfasser auf die "Negatio n der Neuzeit durch die Beuroner 
Schule" ei n und bringt einen Uberzeugenden Vergleich einer Kreuzigung der Beuroner Schule 
(urn 1868- 70) mit einer zeitgleichen Darstellung des gleichen Themas durch den Protes tanten 
Eduard 'Ion Gebhardt. Den Vergleich verdich tet er zu der Feststellung (S . 69): "Im Vergl eich 
der beiden Kreuzigungsbilder stehen sich eine eng katho lische, auf fundamentaltheologische 
Gehalte dri ngende, entsinnlichend-asketische Bi ldgestaltung und di e prolestanti sche gegen
tiber, die die subjektive menschli che Erfahrung und AulTass ung des Heil sgeschehens in den 
Vordergrund rUckt. 

In einem Kapitel tiber .. FreizUgigkeit und christliche Mo ral" wird das Thema zunachst am 
Tannhauser-SlofT aufgezeigt, sodann werden lIlustrationen 'Ion Wilhelm Busch und das "anti
papisti sche" AQuarell "Pax vo biscum" 'Ion Fidus (1910) besp rochen. 

Ein gewichtiges Kapitel (S. 88-135) befallt sich mit Luther und der Reformation im Histo
rienbild unler der Frages lellung .. Geschichte und Religion zum Nulzen der Gegenwart?". 
D'l.bei spielen auch Themen wie "HuB vor dem Scheiterhaufen" (Carl Friedric h Lessin&. 1850) 
oder der Bauernk rieg (Kathe Kollwitz, Radierfolge, I908) eine Rolle. fm Mittelpunkt des nach
slen Kapitels "Chris lentum. Antike und Modern e" werden vor al lem drei Werke Max Kl ingers 
eingehend analysiert (Die Kreuzigung Christi, 1890; Chrislus im Olymp, 1893- 1897; Zweiwel
lenkonzeplion) und weitere Beispiele zu m Verhaltnis 'Ion Christentum und Antike aus der 
zei tgenossischen Bildkunst und Literatur herangezogen. 

Das gewichligste Kapi tel (S. 196-342) ist "Der prolelarische Christus" Uberschri eben; es 
beginnt mit dem Vergleich 'Ion Abendmahlsdarstellungen, behandell Tischgebete und Mittag
essen, das Thema .. Vom Volksprediger - Jesus zum neuideali slisch-einsamen Heiland" und 
ru ndet es ab in ei nem Ex kurs iiber die "Deutung der neuidea listi schen Formalgestaltung am 
Themenbeispi el des Todes Chri sti ". 

Ein breit ange legtes Unterkapitel is t dabei den Fragen urn den Sti l gewidmet. Ein wei teres 
Kapi tel wendet sich "Religiosen Handwerkerdars lellunge n" zu, wobei sich das auch in der 
Populargra phik des spaten 19. Jahrhunderts beliebte Thema "Die HI. Familie" mil der Darslel
lung Josephs al s Zimmermann in mehreren Beispielen wiederfindel. Der fo lgende Abschnitt 
ist "Christus und die Armen. ,Soziale' G leichnisse Christi " iibe rschrieben. Gross konstat iert: 
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,.lnsbesodere di e zentralen Bereiche der Verelendung in den Grol3stiidten wurden durch die 
christli che Bildkunst kaum bertihrt" (5. 289) . 

Sehr breit wird der private Tod darges tellt, zumal den Hauplbereich der ,.Arme-Leute-Male
rei" nach Gross Sterbe- und Todesszenen einnehmen. Weitere hi er angesprochene biblische 
Themen sind die Gleichnisse "Vom reichen Mann und dem armen Lazarus" oder "Oer verlo
rene Sohn", di e das Elend thematis ieren. Das letzle Unlerkapitel is t "Oer Christli che Sozialis
mus" tiberschrieben ; hier weis t Verfasser nach, daB di e chri stlich-soziale Bildkunst, "die sich 
mil den sozialen Hauptproblemen der Moderne auseinandersetzte", proteslanti sch ist (S. 341). 

Eine theoretische Ausei nandersetzung und KJarung der Begriffe Naturali smus, Realismus, 
Idealismus tragt wesentli ch zum Verslandni s der vom Verfasser verwendeten Begriffiichkei l 
bei und bietet ein Sttick Kunstlheorie bzw. kunsthistorischer Forschungsgeschic hte. 

Dem Phanomen der "Sakralisierung des Ktinstlers al s engagierter Heiland, Martyrer seiner 
Sac he und ,Chri slli cher Held (Ritler)' '', der "ein Grundthema des 19. l ahrhunderts" bi lde (S. 
424), widmet Verfasser das Kapitel "Oas Ktinstle r-Genie als Heiland oder Martyrer" ; di es ist 
ein ausgesprochen spannender Bei trag zur Geschichte des Ktinstlerponrats im 19. lahrhun
der~ ! wobei der Bezug zum Generalthema ganz deutli ch wird. 

Ube rhauplleidel das im tibrigen brillant geschri ebene Buch, das einen ga nz wesentli chen 
Beitrag zur Neubewertung der Bildkunst des Bezugszei traums leistet, ge legentlich an dcr 
OberfUlle des dargebotenen und behandelten Materials, dies ge ht zumeist auf Kosten von 
innerer Oichte und Stringenz. 

Am Abschlu B stehen noch zwei theoreti sche Abhandlungen "Ideo logie und sozialer Bezug 
von Stillagen" sowie "Die Frage des ,En des' der chris tlichen Bildku nst im neunzehnten Jahr
hundert". In sei nem SchluBkapitel bringt Verfasser noch ei nmal aur den Punkt, daB die "chris t
liche" Bildkunst nicht als "Sonderkunst" zu se hen und zu behandeln ist, sondern eingebettet 
ist in di e Stil- und Entwicklungsphasen der jeweiligen Epochen und daher mehr od er weniger 
stark auf di e sozialen Gegebenheiten reagiert. 

Der Anhang enthalt neben 1468 Anmerkungen und einem "Verze ichnis der Bildkunsl
werke" (619 Tilel) ein sehr gut gegliedertes "Literatu rverzeichnis nach Sachgeb ieten" (S . 531-
566) und ein Personen- sowie BegrifTs- und Sachregister". 

Oer als Hamburger Dissertatio n 1982 angenommenen Arbeit, die hier als groBfo rmatiger 
Band in gu ter Aurmachung vo rl iegt. ist eine weite Verbreitung zu wtinschen. Gerhard Seib 

Lore nz, Herbert : Rundgang du rch eine kelti sche "Stadt". PfafTenhofen : W. Ludwig Verlag 
1986, 2. AuO., 208 S., zah lreiche Karten und Skizzen, brosch. (ISBN 3-7787-2075-9) . 

Eine gelungene Synthese aus Ausgrabungbefunden und erlauternden Beiziehungen 
schrirtlicher Quell en stellt der Band "Rundgang durch eine kelti sche ,Stadt' " von Herbert 
Lorenz dar. Zwar blei bt Mansching (zwi schen Ulm und Regensburg), an der B 16 im Landkreis 
PfafTenhoren) mit seiner groBen ehemaligen kelti schen Siedlung als eigentlicher Bezugsort 
immer im Blick des Verrasse rs; di e dort gemachten Funde und gewonnenen Erkenntnisse wer
den vorra ngig prasentiert . Tatsachlich jedoch erofTnet der durch viele Objekt- und Funkt ions
skizzen sowie Karten iIIustrie rte Band einen aspektreichen Einblick in das Leben (und Lei
den!) der Bevo lkerung eines (beli eb igen) kelli schen Oppidums der letzten Jahrhunderte vo r 
der Zei lenwend e. Kriti sch relativie rt der Autor zunachst die Mogli chkei ten allein arc haolo
gisch begrtindelcn Wissens, abe r auch die Vertraue nswtirdigkeit antiker schriftlicher Quellen 
("Pro blematik verschiedener Wahrhei ten"). urn dann in 6 Haupt- und 29 Unterkapileln jene 
Fragen aufzuwerfen, zu denen Antwort en ein ige rmaBen ve rlafili ch aus den Ausgrabungsbe
rundcn abgelesen und bei antiken Schrirtstell ern (Ari stoteles, Diodor. Poseidonios. Polybios, 
Pli ni us, Caesar u. a.) bzw. in kelti schen Sagen angetroffen werden. 

So entstehen auBero rdentli ch plasti sche (und bewuBt inhaltl ich modernisierte, s. di e Zwi
schentiberschriften) Darstellungen der Stadt und ihrer Berestigungsan lagen, der Hauser und 
ihrer Einrichtungsgegenstande, der Ernahrung, der WafTentechnik und der Glaubensvorstel
lungen jener nach dem Studium des Bandes keinesfall s mehr "ratselhaften" Menschen. 

Lekttire-, Fundort- und Museumshinweise beschli el3e n einen Band , der in einer durchaus 
ve rtretbaren (und dem Laie n sicher willkommenen) Weise die Vielralt des verwirrenden De
tailwissens der Fachwissenschafi aur Grundlinien der Allgemeinverstandlichkeit reduziert. 
In te resse fUr di e Malerie und Aurnahmefahigkeit fUr komplexe Problemstellungen bleiben 
dabei alJe rdings Voraussetzung. 

Ein un ei ngeschrankt empfehlenswertes Buch, bei demjeder Kliurer Karl-Heinz Bohms arri-
kani sche Aktion "Menschen fUr Menschen" mil 3,20 OM untersttit zt. He/mul Burmeister 
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5 e i d I ma y e r , Michae l: Geschi chte Italiens. Stuttgart : Kron er 1989, 2., e rw. Aun., 582 5., 
29,80 DM (KTA 341). 

Der im Vorwort zur 2. Aun. (5 . 8) formulierte Anspruch, der ,.5eid lmaye r" dUrfe auch heute 
noch das Inte resse des deutschen Lesers gewinnen, ist im Grunde zu bejahen, wei l Gesamtdar
stellungen der itali enischen Geschichte in deutscher Sprache in der Tat rar und, wenn vorhan
den, entweder flir den Alltagsgebrauc h viel zu umfangrei ch (6-8 Bande) oder "Qualitativ ni cht 
immer befriedige nd" (5.8, Vorwort zur 2. Aun.) sind, wahrend der .. Seidlmayer" siche rl ich ei n 
.. solide(s) und aus intimer Kenntnis se ines Gege nstandes geschriebene(s} Werk" (e bd.) ist. 

Reicht di es alle rdings als Begrtindung aus, urn auf ein Werk zurUckzugreifen, das in seiner 
ursprUnglichen Form bereits 1940, in iiberarbeiteter Form 1962 veroffentlicht wurde und das 
mit Ausnahme des Jelzten Teils (1946-1987) und der Bibliographi e (a uf beides wird noch zu
rUckzukommen sein) - die Ausgabe von 1962 in abso lut unveranderter Form tibernimmt ? 
Auch diese Frage ist grundsatzlich zu bejahen, denn der .. Seidlmayer" ist immer noch ein gut 
lesbares und informatives Werk, das logisch und stringent urn di e drei Kernpunkte Fremdherr
schaft, Paps ttum und Mittelmee rl age aufgebaul ist. 

Eine Gesamtdars tellung der italienischen Geschichte stel lt besonders hohe Ansprtiche an 
die Fiihigkei ten eines Autors, aus der Vielfalt von Namen und Ereigni ssen. die sich aus der 
italienischen Klein- und Kl eins tstaa lerei und deren sich in unablassiger Reihenfolge abwech
selnden politischen Ftihrer (vor allem bis zum 16. Jahrhundert) e rgeben, ei nen konzisen und 
bei der groBen lahl vo n Namen noch lesbaren Text zu erstellen. Auch dies kann, mit kleinen 
Abstri chen, als gelu ngen bezeichnet werden, wobei die Auswahl sich grundsiilzlich an den drei 
obengenannten Kernpunkten oricnli e rt. Seidlmaye r selbst schreibt in bezugaufFri ed ri ch Bar
barossa einen Salz, der als Leitsatz fli r se i ne ga nze A rbci I ge lten konnte : ,..A us der Vielza hl de r 
Ereignisse kann hie r nur das herausgehoben werden, was er den drei groBen italienischen 
Machtspharen gege ntiber gewollt hat und wie sich die Dinge dann dort wirkJich gestaltet 
habe n" (5. 131). Andererseits zeigt die Kleinsch rittigkei t des Vorgehens und das Denken und 
Rechnen in ausreichend kleinen Zeitraumen, daB mit hoher wi sscnschaftli cher Gcnauigkeit 
gearbeitet wu rde und Platzmangel nicht als Deckmantel flir groBztigige Unge nau igkei len her
halten muBte. 

Die beso ndcre Starke des Werkes liegt in der Dars tellung und Begrtindung von Ube rgangs
phasen, wobei die "Umbildungs- und Zersetzungse rscheinungen I ... ] vor allem wirtschaft lich
sozialer Art" (5. 23) nur herangezogen werden, urn das Verstandnis der Obergangsphase vom 
Kaiserreich zum Mittelalter zu erleich te rn, im tibrigen bleibt Seidlmayer, besonders bei der 
Erklarung der Renaissan ce und des Resorgimento. der geistesgeschichtl ichen Tradition verhaf
let, und ni cht von ungefahr wird der Lese r in di esem Zusammenhang immer wi eder an die im 
Vorwort e rwahnle Zusammenarbeit Se idlmaye rs mil dem Romanis len und Lite ratu rwissen
schaftlc r Franz Rau hut e rin nert. Der modern e Lese r ware alle rd ings tiber die der Entstehungs
zei l di eses Werkes zuzuschreibende geistesgeschichtliche Sichtweise hinaus daran in teres
siert, mehr zu e rfahren dartiber, wie der einzelne Mensch die Geschic hte e rfuhr, ti ber di e wirt
schaftlichen Betatigungen, tiber Sitten und Moralvo rs lellungen, kurzum tibcr mehr Geschichte 
von unten. Seidlmayers Geschichtejedoch ist ei ne Geschichte vo n oben, eine Geschichte der 
starken Manner und Ftihrernaturen, di e Ordnung in das italienische Chaos bringen kon nten 
oder sollten ; als Beispiel fUr mehrere solcher Stell en (5 . 80,82, 89f., 126, 166 f., 185) moge ei n 
Satz zum Risorglmento dienen: " ... eine and ere Kraft, di e bi sher gefehlt halle I ... ]: die illu
sionslose , ktihl rechnende und doch von innerer Leidenschaft durchgltihte Vernunft und der 
unbei rrbar zielsichere WiIle des echt en politischen Ftihrers" (5. 402). Das soil keineswegs 
bedeu ten, daB Seidlmayers politischer Standpunk t ein faschistoider gewesen sei; sei ne Begei 
ste rung fUr den pa rl amentarischen Liberalismus wird berei ts ei ne Se ite spater in seinen Be
merkungen zu Cavour deutli ch ; der Auto r ist abe r deu tl ich ein Kind sei ner Zeit und bedienl 
sich ihrer Sichtweisen und Ausd rueksformen. So stoBt s ich der heutige Leser an Wendungen 
wie" Volkskorper(s) und seine Vermischung nichl bloB mit fremdvolkischen, sondern I ... ] aus 
mUden und entarteten Kulturen stammenden Elementen" (5 . 25; ahnli ch S. 51) oder "di e volki
sche Besonderhei t des Itali eners" (5 . 162; ahnlich S. 352). 

In diesem Zusammenhang stellt sich schlieBlich doch die Frage, ob es nicht sinnvoll , wenn 
auch weniger lukrati v, gewesen ware, stall einer photomechani schen. unveranderten und nur 
erweiterten Neuaunage der Ausgabe von 1962 eine leicht iiberarbeitete Fassung herzustell en, 
di e solche Unebenheiten bei einigen Sat zen hiitte g1a tten und auch die berei ts in der Ausga be 
vo n 1962 auffi ndbaren Druck- und Satzzeichenrehle r (5 . 66. 157, 158, 192, 326, 423 , 445 , 484) 
hane verbessern konnen. Eine Uberarbeitung ha tte auch manche, von der zwi schenzei tl ichen 
Forschung iiberholte Posi tio nen , wie z. B. di e Erklarung des Interesses am Griechentum wah
rend der Renaissance (S. 274), dem heutigen Stand angleichen mtissen. 
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Yiell eicht Matt e man Jens Petersen mi t di eser Aufgabe betreuen soli en, dessen der Auflage 
'Ion 1989 hinzugefUgter Beitrag "Ital ien als Republik : 1946-1987" (S. 499 ff.) ei ne ausgezeich
nete Analyse der Parteiendemokrati e, wie sie sich im Nachkri egsi tali en entwickelt hat, und 
eine uberzeuge nde Dars tell ung der G eschichte des Europagedankens in l talie n liefert, worin 
endlich auch das tagliche Leben und die taglichen Probleme Ital iens Berucksichtigung finden. 
Hier erMaIt der Lese r ei nen fUr di e Knappheit des Beitrags erstaunlich umfassenden Ei nblick 
in das heut ige Ital ien, wobei auch die Probleme schonungslos offengelegt werden. Es gelingt 
jedoch dem Autor, letzteres zu tun und trotzdem seine ti efe Sympathi e fUr das ital ieni sche 
Yolk durchscheinen zu lassen. 

Ei n Lob mu B auch der bis in das Jahr 1987 erweiterten, umfangreichen und fUr weite rflih· 
rende Studien sehr hi lfreichen Bibl iographie gezollt werden. Ludwig Hochgeschwender 

W egge I, Oskar: Geschichte Chinas im 20. Jahrhundert. Stuttgart : Al fred Kroner 1989, XI und 
434 S. (Kroners Taschenausgabe, Bd. 414), 36,- OM. 

Die Ereigni sse des l ahres 1989 haben wieder einmal unsere besonde re Aufmerksamkei t aui 
das Reich der Mitte gelenkt. Zur Informati on Uber di e Yorgeschi chte der gegenwartigen Situa
tio n ka nn das vorliegende Buch empfohlen werden. Wie dem Yorwort zu entnehmen ist, han· 
delt es sich dabei urn die gekurzle Fassung eines Textes, den der Yerfasser 1987/88 unt er dem 
Obertitel "Geschichte und Gegenwartsbezug" in der vo m Hamburger Institut fli r Asienkunde 
herausgegebenen Monatszeitschrift "China aktueW' veroffentli cht hat. Das Buch wend et sich 
an allgemein interessie rle Lese r. Dieser Zielsetzung entsprechend wi rd auf einen detailli erten 
Anmerkungsappara t verzichtet, die wi chtigste Literatur wird allerdings in einer 16se itige n 
Bibliograph ie nachgewiesen, in der di e Tilel der wei terflihrenden Litera tur oft mil ei ner Kurz
charakterisie rung verbunden werden. 

Die Darste llung der Geschi chte Chinas beginnt nach einer Ski zzierung der Zei t urn di e 
l ahrhundertwende mil der Revolutio n von 19J I. Sie wi rd in zehn chronologisch angelegten 
Kapite ln bis zum 13. Parteitag der KPCh im November 1987 geflihrt. Die Jahre der Kulturrevo
lutio n und der nachmaois tischen Epoche werd en besonders ausflih rl ich dargestellt (125 va n 
380 Textsei ten). Im abschli eOenden 11. Kapitel ste llt der Verf. unler der Ube rschrift ,.Anderung 
un d Wiede rkehr" Yeranderungen und Kont inuita tsphana mene der Reformara (1978-1988) 
zusammen. 

Zahlreiche Untergl iederungen der einzelnen Kapitel und umgangssprachliche Wendungen 
erleicht ern die LektOre des Buches. Oer G ebrauch va n Bildern und Yergleichen is t alle rdings 
nicht immer gegllickt. So heiBt es zum Schwinden revoluti onarer Hoffnungen in den 1920er 
l ahren : ,.Ubriggeblieben war am Ende nur das ferne Wuhan, das bei den Linken wi e e ine 
Hosti e herumgereicht wurde u nd das schon bald zum Mekka revolutionarer Pilge r wurde" 
(S. 60). 

Zu begrtiOe n ist die Beifligung von neun Karlen und einer syna pti schen G egentiberstellung 
der Maoistischen und der Liuisti schen Linie in der Wirtschaftspolit ik. 

Der Yerf. benutzt fas t ausschlieOlich di e neue amtl iche Pinyin-Yerschri ftung fLi r chines i
sche Namen, "an di e sich der Leser gewohnen so llte" (S. YI). In den Yorbemerkungen werden 
deshalb einige Hinweise zur Auss prache gegeben, abe r nur bei sieben Beispielen werden alte 
und neue Schrei bweisen gegentibergestellt. Leider wird daraufverzich tet, im Personen- und 
Sachregister - das nicht alle Nennungen der Stichworter erfaOt - di e alten Umschreibungen 
mil einem Yerweis mit aufzunehmen. Eberhord Mey 
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